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D E R  ZU C H T E R  
9. J A H R G A N G  S E P T E M B E R  1 9 3 7  H E F T  9 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ftir Ztichtungforschung, Miincheberg/Mark.) 

M e t e o r o l o g i s c h e  G r u n d l a g e n  fi ir  d ie  A u s l e s e  u n d  P r i i f u n g  v o n  L u p i n e n  

m i t  n i c h t p l a t z e n d e n  H i i l s e n .  (I, upim~s luteus u n d  Lupinus angr~stifolius,) 
Von R. v. S e n g b u s c h  und K. Z l m m e r m a n n .  

Am hiesigen Institut wird seit einigen Jabren 
daran gearbeitet, gelbe und blaue Lupinen mit 
nichtplatzenden Hfilsen zu zfich~en. Es wird 
versucht, dieses Ziel auf zwei Wegen zu er- 
reichen: I. durch direkte Auslese im Freiland 
und 2. durch die Synthese der komplexen Eigen- 
schaft Nichtplatzen aus ihren Teileigenschaften. 
13ber den ersten Weg baben v. SENCBUSCI~ (1934, 
1935) und v.  Sengbusch u. ZIMMERMANN (1937) , 
fiber den zweiten Weg v. SE~'GBUSClt (1935) und 
ZIMMERMANN (1936 , 1937) berichtet. 

Die direkte Auslese nichtplatzender Formen 
im Freiland ist yon den klimatischen Bedin- 
gungen des Prtifungsgebietes abh~ingig, da die 
Lupinenhfilsen nur bei niedriger relativer Luft- 
feuchtigkeit und hoher Temperatur platzen. 
Trockenheit im August bat eine starke selek- 
tionierende Wirkung. Wir haben deswegen das 
Miincheberger Augustklima in einer Reihe yon 
Jahren untersucht. 

Im AnschluB an diese Arbeiten ist das Mtin- 
cheberger Klima mit dem anderer Gebiete 
Deutsehlands verglichen worden, um festzu- 
stellen, ob das Mfincheberger Klima im Mittel 
aus vielen Jahren giinstige Bedingungen fiir das 
Platzen der Hfilsen aufweist und ob andere Ge- 
biete Deutschlands in dieser Beziehung besonders 
gtinstige Verh~iltnisse besitzen. Diese letzteren 
Untersuchungen haben den Zweek, Gebiete aus- 
findig zu machen, in denen nichtplatzende Neu- 
zfichtungen einer versch/irften Prtifung unter- 
worfen werdeI1 k6nnen. 

Herr Dr. A. MADE, der Leiter der Agrar- 
meteor01ogischen Forschungsstelle des Reichs- 
amtes fiir Wetterdienst, Miincheberg/Mark, hat 
uns freundlicherweise die n6tigen Unterlagen zur 
Verffigung gestellt und uns mit seinem Rat bei 
den Arbeiten untersttitzt. An dieser Ste]le sei 
ihm der Dank daftir eusgesprochen. 

Der  W i t t e r u n g s v e r l a u f  in M/incheberg 
von Ju l i  bis September .  

An Hand der M/incheberger meteorologischen 
Unterlagen aus den Jahren 1929 bis 1936 wurde 

Der Zfichter, 9. Jahrg. 

nachfolgende Beschreibung des Witterungs- 
verlaufs zusammengesteilt. Aul3erdem ist fiir die 
beiden extrem gelagerten Jahre I929 und I93o 
eine graphische Darstellung des Witterungsver- 
laufs im Juli, August und September vorge- 
nommen worden (Abb. I u. 2). 

x929 (Abb. I) zeichnet sich durch eine Trocken- 
periode in der ersten H/ilfte des August und eine 
zweite yon Ende August bis Anfang September 
aus. Die drei beriicksichtigten Witterungs- 
faktoren, relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur 
und BewSlkung sind stark voneinander abh~ingig 
(vgl. Abb. I u. 2). Die Reifezeit der Lupinen 
(Aussaat Mitre April) liegt zwischen dem 25. Juli 
und dem 5. August und f~illt 1929 mit der ersten 
Trockenperiode zusammen. In diesem Jahre 
sind die Lupinen demzufolge sehr stark geplatzt. 
Es war das erste Jahr, in dem eine Auslese auf 
nichtplatzende gelbe und blaue Lupinen dureh- 
geffihrt wurde. DaB diese Auslese ohne den ge- 
wtinschten Erfolg blieb, liegt bestimmt nicht an 
der Ungunst der Witterung, sondern wahrschein- 
lich daran, dab die geprfiften Landsorten die ge- 
suchten platzfesten Formen nicht enthielten. 

z93o (Abb. 2) war dagegen fiir die Freiland- 
auslese ein ausgesprochen ungtinstiges Jahr. 
Von Mitre Juli bis zum 25. August herrschte 
kfihles, sehr feuchtes Wetter mit starker Bew61- 
kung. Nach kurzer Unterbrechung setzte sich 
das ktihle und feuchte Wetter im September fort. 
Dieses Jahr war f/Jr die Auslese ungeeignet. 

I93z wies im August keine aui3ergew6hnlichen 
Verh~iltnisse auf. Die Witterungsfaktoren halten 
sich w~ihrend des ganzen Monats in der N~he 
der Mittelwerte. 

I93z lag Ende Juli bis Anfang August eine 
ftir die Auslese gfinstige Periode. Als die meisten 
Lupinenbest~inde eben ihre voile Reife erlangt 
hatten, setzte am 6. August jedoch ktihles, 
feuchtes Wetter ein. Man kann daher dieses 
Jahr als ungtinstig ffir die Auslese bezeichnen. 

x932 war wieder ein ~ihnlich giinstiges Jahr 
wie 1929. Im Anschlul3 an die volle Reife der 
Lupinen setzte vom II.--27.August eine Periode 
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mit geringer relativer Luftfeuchtigkeit, hohen 
Temperaturen (bis 35 ~  x4 Uhr) nnd geringer 
Bewelkung ein. In dieser Zeit waren bestimmt 
alle normalen Lupinenhfilsen restlos geplatzt. 
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sich w~ihrend des ganzen Monats in der N/ihe 
der Mittelwerte. 

z 9 3 4 / s t  der August ~ihnlich verlaufen wie 1933. 
z 9 3 5  zeigt wieder einen besonders gfinstigen 

Witterungscharakter. 
z&~9 In diesem Jahr wur- 

re/at/re de eine umfangreiche 
zurtreuohnjkei? Auslese auf nicht- 
Tagesmittel platzende Formen 

durchgeffihrt. Nach 
~Llhr e/hem mittelwarmen 

Juli war vom 7.--13. 
August eine Per/ode 
mit geringer Luff- 
feuchtigkeit, hoher 
Temperatur (bis 33 o 
um 14 Uhr) und ge- 
ringer Bew61kung. 
Die Lupinenbest~in- 
de, die in diesen 
Tagen reif geworden 
waren, platzten in 
ganz kurzer Zeit fast 
restlos auf. Schon 
am 15. August konn- 
ten die wenigen nicht- 
geplatzten Pflanzen 
ausgelesen werden. 
Ans diesem Material 

I~3o stammen die nicht- 
relah'Ye platzenden gelben 

Lupinen Stamm 
3535A, 3535 B u.a. 
(V. SENGBUSCI- I  u n d  

Z I M M E R M A N N  1937). 
Man erkennt hieraus, 
dab auch eine kurze 

Temferatur Trockenperiode ge- 
nfigt, um die Aus- 
lese durchfiihren zu 

~ l~dh~ k6nnen. Vorausset- 
,~.~ j zung daftir /st, dab 

..... Tayesmitte/ sie in die richtige 
..... Zeit, n~imlich kurz 

nach der Reife der 
Lupinen, I~illt. 

.r936 ~ihnelt in sei- 
nem Witterungsver- 
lauf den Jahren 1933 
und 1934 . In drei 
kurzen Perioden g/in- 
stiger Witterung sind 

die Lupinenhiilsen geplatzt, ohne dab eine 
scharfe Auslese stattgefunden h~tte. Fiir L u p i -  
n u s  lu teus  lagen die Trockenperioden etwas 
giinstiger als fiir L u p i n u s  angus t i ]o l ius .  Auch 
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Abb. I. Witterungsverlauf 1929. Ein ftir die Auslese sehr gfinstiges Jahr. 
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Abb. 2. Witterungsveflauf 193o. Ein ffir die Auslese ungfinstiges Jahr.  

Eine Selektion wurde in diesem Jahre nieht 
durchgeffihrt. 

I 9 3 3  wies im August keine auBergew6hnlichen 
Yerh/iltnisse auf. Die Witterungsfaktoren halten 
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Tabelle I. M o n a t s m i t t e l  y o n  r e l a t i v e r  L u f ~ f e u c h t i g k e i t ,  T e m p a r a t u r  und  B e w S l k u n g  
des M o n a t s  A u g u s t  in den  J a h r e n  1929--1936 in M i i n c h e b e r g .  

Tern ~eratur Bew61kung 1 
Jahr 14 Uhr Tagesmittel 14 Uhr Tagesmittel 

1929 
193 ~ 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

M = 

V ~ 

In der 

Relative Luftfeuchtigkeit 

14 Uhr Tagesmittel 

48,9 65,5 
65,1 77,4 
64,8 77,o 
56,5 74, ~ 
58,1 73,7 
59,8 76,I 
53,o 73, ~ 
57,0 74,0 

57,9 73, 8 
• 5,1 4- 4,2 
2~: 1,8 4- 1,5 

8,8 5,7 

23,0 
20,2 
19,6 
24,4 
22,I 
21,3 
22~8 
20,8 

2I,~ 

4- 3,4 
4- I~2 

15,6 

18,3 
16,2 
16,2 
19,7 
17,5 
17,6 
17,9 
16,9 

17,5 
4- 1,6 
~: 0,6 

9,I 

5~2 
7,3 
7,7 
5,7 
6,4 
7,2 
6,9 
7,0 

6,7 

+ 0,5 
4- 0,2 

7,5 

4,8 
6,I 
6,1 
5,3 
5,5 
6,6 
5,6 
6,2 

5,8 
4- o,6 
4- 0,2 

9,6 
Tabelle bedeuten M = Mittelwert, r = Standardabweichung, m = mittlerer Fehler des Mittels 

und v = Variationskoeffiziellt. 

1 Wolkenlos ~ o, bedeckt = io. 

in diesem Jahr wurde wieder eine Grog- 
auslese auf nichtplatzende Formen durchge- 
ftihrt. 

Die Monatsmittel ftir die relative Luftfeuch- 
tigkeit, die Temperatur und dig BewS1- 
kung im August in den Jahren 1929 
--1936 gehen aus der Tabelle I hervor. 

Ftir eine oberf]~ichliche Beurteilung 
eines Jahres beztiglich seiner Auslese- 
wirkung reichen bereits die August- 
Monatsmittel ftir relative Lufffeuchtig- 
keit, Temperatur und BewSlkung aus. 
In Tabelle I, in der die betreffenden 
Monatsmittel der Jahre 1929--1936 zu- 
sammengestellt sind, heben sich die 
Jahre 1929, 1932 und 1935 durch eine 
ftir alas PlatzeI1 gtinstige GrSl3enord- 
nung hervor. 

D e r  W e r t  der  e i n z e l n e n  W i t t e -  
r u n g s f a k t o r e n  ffir das  P ] a t z e n .  

Auf Grund der meteorologischen Stu- 
dien l~Bt sich tiber die Bedeutung tier 
wichtigsten Witterungsfaktoren fiir die 
Ausl6sung des Platzens der Htilsen 
folgendes sagen : 

I. Die Htilsen der gelben und blauen Lupinen 
platzen nur, wenn die r e la t i v e  L u f l / e u c h t i g k e i t  

weniger als 50 % betr~gt. Je plStzlicher die re- 
lative Luftfeuchtigkeit sinkt, um so schneller 
platzen die Htilsen. 

2. Eine hohe T e m p e r a t u r  bewirkt die Ver- 
dunstung des Wassers in der Htilse. Dabei 
treten die zum Pla*zen erforderlichen Span- 
nungen schnell ein. 

3. Eine geringe B e w S l k u n g  wirkt sich dahin 

aus, dab infolge der Sonnenbestrahlung die 
Htilsen erhitzt werden und sehnell austrocknen. 
Ein Wechsel zwischen Bestrahlung und Schatten 
kann vielleicht das Platzen begiinstigen. 
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Abb. 3. Schema zum Vergleich der Jahre I929--1936 in Miincheberg. 

4. Der W i n d  kann nur dann eine Wirkung 
austiben, wenn er so stark ist, dab die Pflanzen 
aneinanderschlagen. 

Abb. 3 gibt eine schematische ISbersicht der 
einzelnen Tage in ihrer Bedeutung ffir das 
Platzen (Juli bis September, vergleichend ftir die 
Jahre 1929--1936 ). Die einzelnen Tage wurden 
in ihrer Wirkung auf das Platzen nach einem 
Punktsystem bewertet. 

Da unseres Wissens ein Punktsystem ftir 
17" 
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einen /ihnlichen Zweck noch nicht verwendet 
worden ist, soll dieses hier nXher erl~iuter t werden. 
Jeder Witterungsfaktor wurde ffir sich in 
Gr6genklassen eingeteilt und innerhalb der 
Klassengrenzen nach Punkten bewertet. Die 
jeweils giinstigste Klasse erhielt die h6chste 
Punktzahl. Die Klassen sind folgende: 

x. Relative Feuchtigkeit: 
Bis 3o% . . . . . . . . . . .  3 Punkte 
3i--4o% . . . . . . . . . . .  2 Punkte 
4i--5o% . . . . . . . . . . .  x Punkt 

fiber 50% . . . . . . . . . . .  o Punkte 

2. Temperatur : 

unter 23 ~ . . . . . . . . . . .  o Punkte 
23--25,9 ~ . . . . . . . . . . .  i Punkt 
26--28,9 ~ . . . . . . . . . . .  2 Punkte 
29--31,9 ~ . . . . . . . . . .  3 Punkte 

fiber 31,9 ~ . . . . . . . . . . .  4 Punkte 

3. BewOlkung: 
I und 2 . . . . . . . . . . . .  3 Punkte 
3 und 4 . . . . . . . . . . . .  2 Punkte 
5 und 6 . . . . . . . . . . . .  I Pullkt 

fiber 6 . . . . . . . . . . . .  o Punkte 

Die Angaben beziehen sich auf die Ablesung 
um 14 Uhr. Nach der vorstehenden Tabelle 
k6nnen auf einen Tag zwischen o und IO Punkte 
entfallen. Je mehr Punkte ein Tag insgesamt 
erhSJt, um so giinsfiger ist er fiir alas Platzen der 
Htilsen. Nach der Punktzahl  sind die Tage in 
giinstige und ungtinstige eingeteilt, und zwar 
wurden Tage mit  o Punkten als ungtinstig, 
mi t  1--2 Punkten als wenig gfinstig, mit  3 bis 
5 Punkten als giinstig und mit  6--1o Punkten 
als sehr gtinstig bezeichnet. 

Da  die drei Witterungsfaktoren weitgehend 
voneinander abh~ingen, k6nnte man meinen, dab 
die Bewertung nach e i m m  Faktor ,  z. B. relative 
Feuchtigkeit, geniigen wiirde. Die Bewertung 
der Tage nach 3 Faktoren bedeutet  eine LJber- 
steigerung. Gleichzeitig werden die Spitzen ge- 
mildert. SchlieB!ich h~ingen die Witterungs- 
faktoren nicht unbedingt voneinander ab, so 
dab dieses Verfahren genauere Werte ergibt. 

In dem Schema (Abb. 3) ist die verschiedene 
Punktzahl  durch verschieden breite Striche ge- 
kennzeichnet. Je breiter die Striche sind, um so 
giinstiger sind an dem betreffenden Tag die 
Vorbedingungen Ifir das Platzen. Wie schon 
oben aus der Beschreibung der einzelnen Jahre 
hervorgegangen ist, waren die Jahre 1929, 1932 
und 1935 fiir die Auslese nichtplatzender Formen 
yon Lupinen gtinstig. Von mittlerer Eignung 
waren die Jahre 1933, 1934 und 1936. 193o und 
1931 sind ausgesprochen ungiinstige Jahre ge- 
wesen. Es ergibt sich aus diesen Untersuchungen, 
dab nicht alle Jahre in der Mtincheberger Gegend 

in ihrer selektionierenden Wirkung gleichwertig 
sind. 

V e r s u c h e  zu r  A u s l e s e  y o n  n i c h t p l a t z e n -  
d e n  L u p i n e n  m i t  H i l f e  y o n  L a b o r a t o -  

r i u m s m e t h o d e n .  

Neben der Freilandauslese haben wir versucht, 
die Auslese yon nichtplatzenden Typen durch 
kiinstliche Trocknung yon Lupinenhiilsen durch- 
zuftihren, um yon den wechselnden Witterungs- 
bedingungen unabh~ngig zu werden. Wir 
brachten Lupinen in einen Raum mit  einer 
Temperatur  yon 6o ~ C und einer relativen Luft- 
feuchtigkeit yon 2o--3o%.  In  diesem Raum 
blieben die Lupinen 8 Stunden. (Die Keim- 
f~ihigkeit der Samen leidet hierdurch nicht.) 
Solange diese Bedingungen unver~ndert blieben, 
platzten die Htilsen ilur wenig. Ers t  wenn der 
Raum ge6ffnet wurde und kfihlere, feuchtere 
Luft  einstr6mte, setzte ein starkes Platzen der 
Lupinenhiilsen ein. Die gleichbleibend trockene 
Luft  bringt die Hiilsen also viel weniger zum 
Platzen als der pl6tzliehe Wechsel yon trockener 
zu feuchter Luft. Dieser erst bringt die vorhan- 
denen Spannungen zur Ausl6sung. Auch der 
umgekehrte Fall, der schnelle Weehsel yon 
feucht zu trocken, wirkt viel intensiver als ein 
langsames Austrocknen der Hfilsen. Das letztere 
hat  ein Erstarren der Hiilsen zur Folge. Bei 
einem Versuch wurden Hfilsen yon Lupinus  
angusti/olius mit Bindfaden fest zugebunden 
und langsam ausgetrocknet. Als sie nach einigen 
Tagen losgebunden wurden, platzte ein Teil der 
Hiilsen nicht mehr. Die Hiilsenh~ilften der ge- 
6ffneten IIiilsen blieben fast gerade, w/ihrend 
sich die zugleich im feuchten Zustande ge6ffne- 
ten Hiilsen vollkommen zusammenkriimmten. 
Die erstarrten Hiilsen gewannen auch dann nur 
einen Teil ihrer urspriinglichen Bewegungs- 
f~ihigkeit zurfick, wenn sie mehrmals dem Wech- 
sel yon trockener und feuchter Luft  ausgesetzt 
wurden. Ahnliches tr i t t  auch zeitweise im Frei- 
land ein. Wenn sich die Witterungsfaktoren 
l~ingere Zeit in der N~ihe der Grenze halten, bei 
der die Hiilsen anfangen zu platzen, t r i t t  die 
gleiche Erstarrung ein wie in dem geschilderten 
Versueh. Bei langanhaltender kiihler und feuch- 
ter Witterung verwittern die Htilsen. Hohe rela- 
tive Luftfeuchtigkeit und reichliche Niederschl~i- 
ge f6rdern das Wachstum der Schw~rzepilze, die 
diesen Vorgang bewirken. 193o diirfte eine der- 
artige Wetterlage vorgelegen haben. Auch 1936 
trafen die sp/itreifen St~imme und Herkiinfte auf 
eine Xhnliche Wetterlage. Sparer eintretende 
Trockenperioden (z. B. 26. bis 3I. August 193o ) 
bleiben dann ohne auslesende Wirkung. 



9. Jahrg. 9. Heft Auslese yon Lupinen mit nichtplatzenden Hfilsen. 221t 

Ein weiterer Versuch wurde wie folgt au- 
gestellt: Hfilsen von Lupinus angusti/olius 
wurden in einem geheizten Raum vorsichtig so 
weit getrocknet, dal3 sie fast  platzten. Dann 
wurde ein Teil dieser Hfilsen ins Freie gebracht, 
wo feuchtes Winterwetter herrschte. Diese 
Hfilsen platzten binnen IO Minuten restlos auf, 
w~hrend die im Raum verbliebenen erst nach 
wesentlich l~ngerer Zeit platzten. Im Freiland 
k6nnen ~hnliche Verh~iltnisse ebenfalls auf- 
treten. Wenn z. B. nach einem heiBen Tage die 
relative Luftfeuchtigkeit abends rasch ansteigt, 
kann dies verst~irkend auf das Platzen wirken. 
Die yon auBen aufgenommene Feuchtigkeit 
bringt wahrscheinlich zuerst das Parenchym der 
Hiilsenwand zum Quellen, wo- 
durch die schon vorhandenen 
groBen Spannungen verstiirkt 
werden. 

Aus diesen Versuchen ist zu 
ersehen, daft die natiirlichen Vor- 
bedingungen /i~r alas Platzen der 
Lupinenhi~lsen nur schwer k~inst- 
lich nachzuahmen sin& Dureh 
einfaches Erhitzen erfaBt man 
n u r  einen Teil der im Freiland 
wirksamen Faktoren. Die mit 
einer kfinstlichen Methode aus- , 
gelesenen Pflanzen brauchen 
noch keineswegs schwerplatzend 
zu sein. Die natfirlichen Be- 
dingungen im Freiland in ihrer 
Vielgestaltigkeit und ihrem Wech- 
sel sind ffir die Auslese am ge- 
eignetsten. AuBerdem hat die 
Freilandauslese den Vorteil, dab 
man mit ihrer Hilfe bei gleichem 
Aufwand eine sehr viel gr6Bere 
Zahl yon Pflanzen und St~im- 
men prfifen kann. 

A u s w a h I  b e s o n d e r s  g e e i g n e t e r  G e b i e t e  
ffir  die  F r e i l a n d a u s l e s e  u n d  ffir  die  

P r f i f u n g  n i c h t p l a t z e n d e r  F o r m e n .  

Die im folgenden beschriebenen Untersuchun- 
gen dienen dazu, innerhalb Deutschlands das- 
jenige Gebiet ausfindig zu machen, das regel- 
m~iBig eine trockene und warme Augustwitte, 
rung aufweist. Die erforderlichen meteorologi- 
schen Unterlagen wurden den Ver6ffentlichun- 
gen des Reichsamtes ffir Wetterdienst und den 
Berichten der Landeswetterwarten entnommen. 

Von 147 Stationen des Deutschen Reiehes 
wurden die Monatsmittel der relativen Luft- 
feuchtigkeit, der Temperatur und der Be- 
w61kung zusammengestellt. Diese Zusammen- 

stellungen wurden ffir die Jahre 1925--193 4 
durchgeffihrt. Wir konnten feststellen, dab auch 
die Monatsmittel des August einen AufschluB 
fiber die Auslesewirkung der betreffendeu Jahre 
geben (vgl. Tabelle I ) .  Auf Grund des zehn- 
j~ihrigen Augustmittels haben wir die Gebiete 
ermittelt, die in diesem Monat i. die geringste 
bzw. h6chste relative Luftfeuchtigkeit, 2. die 
h6chsten bzw. niedrigsten Temperaturen, 3- die 
schw~ichste bzw. stgrkste Bewglkung aufweisen. 

Die Gebiete des Deutschen Reiches mit einer 
relativen Lufffeuchtigkeit unter 73,9%, einer 
Temperatur fiber I7,8 ~ und einer Bew61kung 
unter 5,5 sind in die Karte (Abb. 4) eingezeich- 
net. Die Gegenden, in den sich diese drei Be~ 

,iMg 

Abb. 4. Karte  yon Deutschland mit den ftir die Auslese am besten geeigneten Gebieten. 

reiche fiberschneiden, haben also zugleich d ie  
geringste Luftfeuehtigkeit, die h6chste Tempe- 
ratur uud die geringste Bew61kung, d .h .  es 
sind die Gebiete, in denen die Lnpinenhfilsen 
am st~irksten platzen. Diese Gebiete sind Teile 
Schlesiens, der Provinz Sachsen, Wfirttembergs 
und der oberrheinischen Tiefebene. Da die Be- 
w61kung eine geringere Rolle spielt, kann man 
die Gebiete, in denen hohe Temperaturen und 
geringe relative Luftfeuchtigkeit zusammen- 
treffen, ebenfalls noch als gfinstig bezeichnen. 
Zu den vier oben genannten Gebieten kommen 
dadurch die Nfirnberger und die K61ner Gegend 
hinzu. 

Lupinen lassen sich n u r  in Gebieten mit 
leichtem Boden wie Sand, lehmigem Sand und 
sandigem Lehm, anbauen. Die K61ner Gegend 
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der Oberrhein und die Provinz Sachsen fallen 
daher fiir die Anstellung yon Versuchen mehr 
oder welliger aus. Als geeignete Gebiete ftir die 
Auslese bzw. die Prfifung yon Lupinen mit  
nichtplatzellden Hiilsen bleiben tibrig: 

I. Schlesien (sehr gfinstig). 

2. Die P/alz (der hohen Herbsttemperaturen 
wegen ebenfalls sehr gtinstig). 

3. Die Niirnberger Gegend. 
Die ganze norddeutsche Tiefebene ist fiir die 

Auslese yon nichtplatzellden Lupinen ullgeeig- 
net. Es herrscht bier durchweg maritimes 
Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit und ver- 
h~ltnism~gig l l iedr igen Temperaturen. Aus- 
llahmen bilden die Regenschattengebiete des 
Harzes (Teile der Provinz Sachsell) und Berlins 
(die Mtincheberger Gegend). 

Die Unterschiede zwischen den als giinstig 
und als ungiinstig bezeichneten Gebieten sind 
infolge der geringell Ausdehnung Deutschlands 
llicht sehr grol3. Die diesbeziiglichen Werte 
silld in der Tabelle 2 zusammengefaBt. Bei der 
Errechllung der Werte fiir die ungiinstigen 
Gebiete sind die fiul3ersten Extreme (hohe 
Berge) ausgelassen wordell und nur Gebiete be- 
rticksichtigt, in denen Lupillen noch angebaut 
werden k6nllen. 

Tabelle2. W i t t e r u n g s f a k t o r e n  ( r e l a t i v e  
L u f t f e u c h t i g k e i t ,  T e m p e r a t u r  u n d  ]3e- 
w61kung)  d e r  a ls  g i i n s t i g  u n d  ung t ins t ig  
b e z e i c h n e t e n  G e b i e t e  D e u t s c h l a r ~ d s .  

August 

giinstig Mittel . . 
ungtinstig Mittel . 
iReichsmittel . . . 
Differenz . . . . .  

Tempe- 
ratur 

o 

18,2 
I5,O 
16,7 

3,2 

Relative 
Luftleuch- 

tigkeit 
% 

71,9 
81, 4 
7%1 
9,5 

t3e-  
w61kung 

572 
6,3 
577 
I~I 

Die Werte der TabelIe 2 silld in der Weise 
gewonnen, dab die zehnj~ihrigen Mittel der 
Temperatur,  der relativen Luftfeuchtigkeit und 
der Bew61kung derjenigen Stationen, an denen 
diese Mittellunter bzw. fiber einer gewissen Grenze 
liegen, addiert ulld durch die Anzahl der be- 
treffenden Stationen geteilt silld. Man be- 
kommt dadurch je einell Mittelwert Itir die 
gfinstigen ulld ungiinstigen Gebiete ftir die drei 
beriicksichtigten Witterungsfaktoren. Die Diffe- 
renz (Tabelle 2) gibt an, in welehem MaBe diese 
Gebiete unterschieden sill& AuBerdem sind die 
Reichsmittel als Mittel aus allen 147 Stationen 
errechnet worden. 

Nach Tabelle I (einzelne Jahre in Miinche- 

berg) betr~gt der gr6Bte Unterschied zwischell 
den berticksichtigten Jahre~ auf Grund des 
Tagesmittels ftir die relative Luitfeuchtigkeit 
IO,6%, ftir die Temperatur 3,5 ~ ftir die Be- 
w61kung 2,i. Naeh Tabelle 2 sind die gleichen 
Unterschiede zwisehen den gtinstigen ulld un- 
gtinstigen Gebieten Deutschlallds folgende: rela- 
tive Luftfeuchtigkeit 9,5%, Temperatur 3,2 ~ 
Bew61kung I,I.  Die Unterschiede in den ein- 
zelnen Jahren ill Mtincheberg stimmen also an- 
n~ihernd mit dell Unterschieden zwischen dell 
Mittelwerten der gtinstigell und ungfinstigell 
Gebiete iiberein. Nun sind die Ullterschiede 
zwischen den Jahren in Miincheberg grol3 genug, 
um die Lupillell in dell gfinstigell Jahren stark 
platzen zu lassen, w/ihrend sic in den ungiinstigen 
Jahren gar nicht oder kaum platzen. Da die 
Ullterschiede zwischen den giinstigen und un- 
giinstigen Gebieten Deutschlands ungef~ihr die 
gleiche Gr613e haben, gibt es also Gebiete ill 
Deutschland, in denen im selben Jahr  die Lu- 
pinen gut platzen (gtinstige Gebiete) und andere, 
in denen sie sehr schlecht platzen (ungfinstige 
Gebiete). Die Unterschiede, die sich im zehll- 
j~ihrigen Mittel der Witterungsfaktoren aus- 
driicken, sind auch in den einzelllen Jahren vor~ 
handell, da die Variabilit~it der Witterungs- 
faktoren, ausgedriickt durch den Variations- 
koeffizienten, all allen Orten alln~ihernd gleich 
ist. D.h . ,  dab Orte, die im zehnj~ihrigen Mittel 
unter dem Reichsmittel liegen, auch in den ein- 
zelllell Jahren darunter liegen. Eill Jahr, das 
an einem Orte der ungtinstigen Gebiete als 
schlecht fiir die Selektion bezeichnet werden 
muB, kann an einem Ort der giinstigen Gebiete 
im selbell Jahr  noch warm und trockell genug 
sein, um die Lupinen zum Platzen zu bringen. 
Wenn mall in Miincheberg alle drei Jahre mit 
giinstigen Bedingungen ftir die Selektion rechllen 
kalln, treten diese in Schlesien, in der Pfalz und 
ill der Niirnberger Gegend wenn nicht jedes 
Jahr,  so doch mindestens alle zwei Jahre eill. 

Um ganz intensive Prtifungell roll  Neu- 
ziichtungen durchffihrell zu k6nllen, bleibt lloch 
ein Weg fibrig: auBerhalb Deutschlallds noch 
geeignetere Priifungsgebiete zu suchell. Der 
siid6stliche Mittelmeerraum scheint nach meteo- 
rologischen Beobachtungen besonders gtinstige 
Verh~ittnisse zu besitzen. Hier lassell sich Lu- 
pinell gut ill der Regenzeit, die vom November 
bis M~irz dauert, kultivieren. Nach Schlul3 der 
Regenzeit setzt unmittelbar eine Dfirrezeit mit 
niedriger relativer Luftfeuchtigkeit, hohen Tem- 
peraturen und geringer Bew61kUllg ein. Hier- 
durch sind die Vorbedingungen ftir ein starkes 
Platzen in jeder Weise erftillt. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g .  

In Mfincheberg wird seit 1929 die Zfichtung 
yon niehtplatzenden gelben und blauen Lupinen 
betrieben. Die einzelnen Jahre yon 1929 und 
1936 erwiesen sich f~ir die Auslese nichtplatzen- 
der Lupinen als Ilicht gleich gut geeignet. Durch 
eine meteorologische Analyse dieser Jahre 
konnte festgestellt werden, dab die relative Luft-  
feuchtigkeit, die Temperatur  und die Bew61- 
kung ausschlaggebende Faktoren ffir das Platzen 
sin& Der Versuch, eine Laboratoriumsmethode 
zur Auffindung nichtplatzender Formen anzu- 
wenden, ffihrte nicht zum gewfinschten Ziel. 

Dutch das Studium des Witterungsverlaufes 
im Juli und August konnten die Gebiete 
Deutschlands aufgefunden werden, die ffir die 
Auslese und Prfifung nichtplatzender Lupinen- 
formen besonders geeignet sind (Schlesien, die 
Pfalz, die Nfirnberger Gegend). Ferner konnte 
ermittelt  werden, dab es im sfid6stlichen Mittel- 
meerraum noch wesentlich gfinstigere Gegenden 
gibt, als wir sie in Deutschland besitzen. 

SchluB.  

Wir sind bet der L6sung vieler zfichterischer 
Aufgaben auf die Auslese im Freiland an- 
gewiesen, weil wir Formen suchen, die den 
Freilandbedingungen gewachsen sind. Dies 
trifft zu ~fir die Winterfestigkeit, Dfirrewider- 
standsf~ihigkeit, Frfihreife, Platzen der Hfilsen 
nnd anderes. 

Die Natur  liefert uns nicht allj~ihrlich die 
gleichen Auslesebedingungen. Daraus ergibt 
sich eine Verschiedenheit in der Art und St~rke 
der Austesewirkung. 

Man kann dutch eingehende meteorologische 

Studien den Witterungscharakter der Jahre er- 
fassen und ihn in seine Faktoren zerlegen. Auf 
diese Weise kann man sich ein Bild yon der 
Ausleserichtung machen, die in einem be- 
s t immten Jahr  wirksam gewesen ist. Die- 
jenigen Jahre,  die nicht den gewfinschten 
Charakter aufweisen, k6nnen dann aus dem 
Selektionsvorgang ausgeschaltet werden. Voraus- 
setzung ffir eine derartige Arbeitsweise ist aller- 
dings, dab man fiber die Wirkung der einzelnen 
Faktoren, vor allem in der aufgetretenen St~irke 
unterrichtet ist. 

Unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet sind 
noch nicht sehr groB, und es wird umfang- 
reicher Studien bedfirfen, urn die Meteorologie 
erfolgreich in unsere z6chterischen Arbeiten 
einzubauen. 
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-InstKnt fiir Zfichtungsforschung, Mfincheberg/Mark.) 

Die Wildarten der Tomate (L2~copersicum esculentum MILL.) in ihrer 
Bedeutung flit die Ziichtung friihreifer, krankheitsresistenter, lagerfester 

und wohlschmeckender Sorten. 
Von A l f o n s  F ischer .  

Unter den Kulturpflanzen, die bet uns in den 
letzten Jahren in der Ern~hrung des Volkes eine 
immer gr6Bere Rolle gespielt haben, stehen mit  
an erster Stelle die Tomaten. Die Tomate ist 
heute bereits zu einem wichtigen Volksnahrungs- 
mit tel  geworden. W~hrend im Jahre 1913 in 
Deutschland n u r  24, 7 ha Land mit  Tomaten 
bestellt waren, war diese Fl~iche im Jahre 1927 
schon auf 1338 ha angewachsen und betrug im 

Jahre 1935 nach den Ergebnissen der Boden- 
benutzungserhebung bereits 1 9 o l h a  (Abb. i). 
I n  den n~,chsten Jahren wird diese Fl~che bet 
dem sich steigernden Verbrauch sicherlich noch 
gr613er werden. 

Von der Anbaufl~iche des Jahres 1935 nahm 
PreuBen mit  116o ha weitaus die erste Stelte ein, 
wo in den Provinzen Brandenburg (339 ha), in 
der Rheinprovinz (244ha), in der Provinz 


