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Tabelle 2 zeigt vergleichsweise den Einflul~ 
der Erhitzung auf gesunden und krankenWeizen. 
Der kranke Weizen wurde in Mfincheberg ge- 
erntet, der gesunde s tammt yon der Zweigstelle 
des Institutes Klein-Blumenau in OstpreuBen, 
wo his 1936 keine Wanzenschiiden beobachtet 
werden konnten. Die Zahlen bedeuten die 
Quellzahl, ein 4- Zeichen wird ffir klare L6sung 
gegeben, ein =~ Zeichen ffir beginnende Trfibung, 
ein - -  Zeichen ffir st~irkere Trfibung und ~ Zei- 
chen bet v611iger Aufl6sung. Diese Bewertung 
erfal3t besser die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Weizen wie die Angabe der Quellzahl 
allein. Es besteht z. B. ein erheblicher Unter- 
schied in der Qualit~t zwischen einem Weizen 
mit der Quellzahl 12 -}- und einem anderen mit 
12 - - ,  obwohl beide dieselbe absolute Quellzahl 
haben. Bet der Betrachtung des gesunden 
Weizens zeigt sich, dab eine Erhitzung auf 7o ~ 
die Qualit~it noch nicht entscheidend vefiindert. 
Die 7 ~ ~ des kranken Weizens gibt deutlich 
die wirkliche Qualit~it der Weizen an, w~ihrend 
die 75 ~ in keinemFallmehr zu gebrauehen 
ist, da bet dieser Temperatur  die Ver~inderungen 
des Klebers schon zu erheblich stud. 

Es ist somi t  eine Methode gefunden, trotz 
starker Wanzenstichigkeit die Qualit~it des 
Weizens festzustellen. Immerhin ist die An- 

wendung dieser Methode sehr umstiindlieh und 
nicht ffir groBe Serien geeignet. Es wurden 
deshalb in gr613erem Umfang Versuche mit  
Kaliumbromat durehgeffihrt, das in versehie- 
denen Konzentrationen in den einzelnen Stadien 
der Quellprfifung (Anteigen, Auswaschen, Ein- 
quellen) zugesetzt wurde. Die Vorversuche 
fielen erfolgversprechend aus, doch war leider 
yon der Ernte I937 nur schwach wanzenstichiges 
Material da und als man auf das Material yon 
1936 zurfickgriff, zeigte sich, dab die Enzym- 
t~itigkeit yon selbst aufgeh6rt hatte. So set hier 
auf die Wiedergabe der bis jetzt  ~orhandenen 
Ergebnisse verzichtet, die bet Gelegenheit durch 
weitere Versuche mit Zusatz yon proteolytischen 
Enzympr~paraten gesichert werden sollen. 
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B i t t e r s t o f f a r m e  
Von R. yon 

Ich habe in den Arbeiten ,,Bitterstoffarme 
Lupinen I u n d  II" (Ziichter 1931 ) fiber die Aus- 
lese der ersten alkaloidarmen Lupinen berichtet. 
Die alkaloidarmen Stammpflanzen yon Lupinus 
luteus: Stamm 8,80 und lO2, wurden 1928, die 
von Lupinus angusti/olius: Stature 411, 415 und 
417 1929 und die von Lupinus albus 193o und 
1931 mit HiKe einer chemischen Schnell- 
bestimmungsmethode der Alkaloide gefunden. 

Im Laufe der darauffolgenden Jahre wurden 
diese Stammpflanzen vermehrt. Sie lieferten 
die heute im Handel befindlichen Sfil31upinen- 
sorten ~. Bet der genauen Prfifung der Neu- 
zfichtungen zeigte es sich, dab sie nicht voll- 
kommen alkaloidfrei stud, sondern noch einen 
geringen Alkaloidgehalt aufweisen. Diese Fest- 
stellung trifft nicht nur ffir eine Lupinenart zu, 
sondern ffir alle drei Lupinus luteus, Lupinus 
angusti/olius und Lupinus albus. 

1 Mit Unterstfitzung der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft. Die Arbeiten wurden im Kaiser Wil- 
helm-Institut ffir Ztiehtungsforschung, Mfinche- 
berg, 2ffark, durchgeffihrt. 

,,SfiBlupine" ges. gesch. Warenzeichem 

L u p i n e n  III  1. 

Sengbusch. 

AuBer dem geringen noch vorhandenen A1- 
kaloidgehalt zeigen die Mkaloidarmen St~imme 
yon Lupinus angusti/olius, Stamm 411,415 und 
417, und die alkaloidarmen St~imme yon Lupinus 
albus, Stamm 599, 6o'72 625, 646, 655, 656, 657, 
658, 661 und 662, mehr oder weniger starke 
Fertilit~itsst6rungen. Diese Fertilit~itsst6rungen 
treten besonders stark bet trockener und heiBer 
Witterung vor und w~hrend der Blfite in Er- 
scheinung. Bet feuchter Witterung kann es je- 
doch zu fast ungest6rtem Ansatz kommen. 

Nach meinen Beobachtungen verst~irkt sich 
die Fertilit~itsst6rung bet Spiitaussaat. Aller- 
dings mug auch in diesem Fall trockene Witte- 
rung vor und bet der Blfite herrschen.. 

Das Jahr  1936 war ffir vergleichende Fertili- 
t~itsuntersuchungen besonders geeignet. Es 
wurden normale bittere blaue Lupinen und d e r "  
Sfil31upinenstamm 411 bet Frtih-, Mittel- und 
Sp~taussaat im  Vergleich geprfift. Es zeig.te 
sich, dab das Gewicht der Grfinmasse der bitte- 
ren Lupinen dem der Sfii31upinen erheblich tiber- 
legen war. AuBerdem war der Ansatz der Sfil3- 

7* 
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lupinen wesentlich geringer als der der Bitter- 
lupinen. Den gr6Bten Unterschied im Grtin- 
masseertrag einer Pflanze zeigte die Sp~itaus- 
saat  vom 2o. Juni bei der Ernte  im Oktober  und 
November. Hier war der Grtinmasseertrag der 
Bitterlupinen etwa dreimal so hoch wie der der 
SfiBlupinen. 

Bei noch sp~iterer Aussaat gleichen sich die 
Ertr/ige durch die giinstigere Witterung wieder 
einander an. (Vgl. Tabelle I.) 

Praktisch hat diese Eigenschaft der blauen 
Stit31upinen dazu geftihrt, dab ihr Anbau in die 
feuehten Kfistengebiete verlegt werden mul3te. 

Abb. I. Links: Stamm 41i, ohne Ansatz, rechts: Normal bitter, guter Ansatz. (Bei Sp~itaussaat.) 

Tabellei .  G r t i n m a s s e e r t r a g  yon  Stature  411 
im V e r g l e i c h  m i t  b i t t e r e n  L u p i n e n ,  um-  

g e r e c h n e t  auf  eine Pf lanze .  

Aussaat Ertrag in g 
Ernte am: bittere 

am: Stature 411 Lupinen 

2o,  6. 

5,7. 

2o. 7- 

5.8, 

3 O, I0 .  
3" I I .  

3o. Io. 
3, II .  

3 o. IO. 
3- II. 

3 ~ . lO, 
3. 1I. 

7,4 
12 ,2  

7 ,2  
8,8 

9,5 
5,2 
8,5 
5,6 

27,3 
32,4 
:20,0 

15,4 
l O , 6  
IO,5 

lO ,6  

5,9 
Abb. i und 2 zeigen einige bittere und bitter- 

stoffarme Pflanzen im Vergleich bei Sp/itaussaat, 
die bitteren mit gutem, die bitterstoffarmen fast 
ohne Ansatz. Es handelt sich hier um extrern un- 
gtinstige Witterungsverh~ltnisse, die die Fertili- 
t~.~sst6rungen der blauen Siiglupinen verstgtrkt 
zum Ausdruck bringen. 

In diesen liefert sie noch vollkommen normale 
Ertrgge. In den Gegenden mit  mehr kontinen- 
talem Klima mug sie a b e t  mehr oder weniger 
h/~ufig versagen. Sie wird zu einer unsicheren 
Kulturpflanze und schwindet aus dem Anbau. 

Gleiche Fertilit~itsst6rungen treten auch bei 
den alkaloidarmen St/immen von Lupinus albus 
auf. Die verschiedenen St~imme zeigen abet 
recht groge Unterschiede. Auch hier scheint 
man durch Sp~itaussaat die Unterschiede der 
St~mme untereinander und der St~mme im Ver- 
gleich mit  bitteren Lupinen st~irker hervorheben 
zu k6nnen. Es gibt St~imme, die bei Spfitaussaat 

fiberhaupt keinen Ansatz auf- 
weisen. 

Ich habe in einer Zusammen- 
stellung im Forschungsdienst 
I ,  H . S  I936" versucht, die 
,,m6glichen genetischen Ur- 
sachen der Fertilit~itsst6rungen 
zu beschreiben. Man kann zwei 
Annahmen machen: I. Die Fer- 
tilit~tsst6rungen sind nut  zu- 
f~illig mit  der Alkaloidfreiheit 
vereinigt, d.h. es sind versehie- 
dene Gene miteinander ge- 
koppelt,  die einen bedingen 
Alkaloidfreiheit, die anderen 
Fertilit~itsst6rungen. 2. Ei~,~ Gen 
fiir Alkaloidfreiheit bewirkt  
gleichzeitig die Fertiiit~itsst6- 
rungen. Derartig pleiotrop wir- 
kende Gent kennen wir bei 
den verschiedensten genetisch 
n~her untersuchten Objekten. 

I m  ersten Fall k6nnte man 
auf dem Wege der Kreuzung yon Iertili- 
t~itsgest6rten alkaloidarmen Stiimmen mit  
normalen vollfertilen Bitterlupinen zu fertilen 
alkaloidarmen Formen gelangen. Hierbei w~ire 
es notwendig, sehr zahlreiche Nachkommen- 
schaften anzuziehen, um eventuelle Kopp-  
lungen zu brechen. Derartige Kreuzungen habe 
ich bereits in den ersten Jahren meiner 
Lupinenarbeiten vorgenommen. Das SiiB- 
lupinenmaterial zusammen mit  den Kreuzun- 
gen wurde fiir die praktische Weiterbearbei- 
tung yon der Saatguterzeugungs-Gesellschaft 
erworben. 

I m  zweiten Fall liegen die Verh~iltnisse wesent- 
lich schwieriger. Auf dem Wege der Kreuzung 
ist nichts zu erreichen. Es miiBten vielmehr 
neue alkaloidffeie Formen ausgelesen werden, 
um neue Gene ftir Alkaloidfreiheit zu linden, 
die nicht gleichzeitig Fertilit~tsst6rungen be- 
dingen. 
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Von vornherein war nicht vorauszusagen, 
welcher Fall vorliegt. Aus diesem Grunde 
muBten beide Wege beschritten werden. Die 
Saatguterzeugungs-Gesellschaft hat in sehr 
grogem Umfange Kreuzungen der SiiBlupinen 
mit den verschiedensten Sorten und Herkiinften 
durchgefiihrt. Sic bearbeitet dieses Material auf 
breitester Grundlage. 

Ich selbst habe den zweiten Weg beschritten 
und nach neuen Genen fiir Alkaloidfreiheit ge- 
sucht. 

Es sei noeh auf eine M6glichkeit hingewiesen, 
die eine scheinbare Beseitigung der Fertilit~its- 
st6rungen verursaehen kann und eventuell eine 
Brechung der Kopplung Fertilit~tsst6rung/Alka- 
loidfreiheit vort~iuscht. Durch die Verschiebung 
der Reifezeit (durch Einkreuzung yon friih- oder 
sp~itreifen Formen in die alkaloidarmen Lu- 
pinen) kann die Blfite in eine f/Jr den Ansatz 
gfinstigere Witterungsperiode fallen, so dab die 
Pflanzen normal ansetzen. 

Bei L~@inus albus habe ich in der ersten Zeit 
der Auslese alkaloidarmer Formen kein fiber- 
m~iBig groBes Gewicht auf die Reifezeit der Her- 
kunft, in der ausgelesen wurde, gelegt. Ich 
habe mit portugiesischem, spanischem, s/id- 
franz6sischem und italienischem Material ge- 
arbeitet. Es lag mir in der Hauptsache daran, 
den Beweis zu erbringen, dab alkaloidarme Indi- 
viduen innerhalb der verschiedensten Herkiinfte 
vorkommen. 

Bei der weiteren Bearbeitung des alkaloid- 
armen Materials zeigte es sich, dab die benutzten 
Herkfinfte zum gr6i3ten Tell sekr sp~treif waren. 
Versuche haben ergeben, dab aus dem 6stlichen 
Mittelmeergebiet, Syrien, Paliistina und Agyp- 
ten, im Durchschnitt die fr/ihreifsten Land- 
sorten zu erhalten waren. 

Ich beschaffte nun eine Reihe yon Herkiinffen 
aus Pal~stina und 5gypten,  einen grogen Tell 
erhielt ich durch die liebenswiirdige Vermittlung 
der Saatguterzeugungs- Oesellschaft. 

Aus diesem Material wurden die alkaloid- 
ffeien Individuen ausgelesen und gleiehzeitig die 
verschiedenen Herkiinfte auf Reifezeit geprfift. 
Ein groBer Tell der Herkiinfte war extrem friih- 
reif. Auf diese Weise gelang die Zfichtung friih- 
relier alkaloidarmer Lupinus albus-Formen ohne 
den umst~ndlichen und zeitraubenden Weg der 
Kreuzung. (Die Kreuzungen der alkaloid- 
armen, sp;~ttreifen Formen mit den bitteren, 
friihreifen Herkfinften wurden nebenbei auch 
ausgefiihrt.) 

Im nachfolgenden soil fiber die Ergebnisse der 
Neuauslesen aus den verschiedenen Herkiinften 

bzw. Landsorten yon gelben, blauen und weigen 
Lupinen berichtet werden. 

Von L@inus luteus wurden fiinf verschiedene 
Herkiinfte untersucht und eine gr6gere Zahl 
alkaloidarmer, bzw. alkaloidfreier Formen auf- 
gefunden. Mit + @  u n d o  bis I sind im folgen- 
den die sehr guten, fast alkaloidfreien Formen 
bezeichnet, mit ~= und 3 bis 4 die Zwischenfor- 
men, die bei der chemischen Untersuchung noch 
eine leichte Alkaloidreaktion gaben. Die Ergeb- 

Abb. 2. Links:  3 Pflanzen Stature 4 i i ,  rechts: 3 Pflanzen normal 
bitter, gr6ger und wt~chsiger. (Bei Sp~taussaat.) 

nisse der Untersuchung sind in Tabelle 2 zusam- 
mengestellt, die anschlieBende Liste enth~ilt die 
Bezeichnungen der ausgelesenen Stammpfianzen. 

Tabelle2. Neue  a l k a l o i d a r m e  
S tammpf lan .zen  yon  L. Iuteus, 1936. 

Herkunft 

4 5 6 4  �9 . . . . . . . . . .  
4565 K r e i s  L e b u s  . . . .  

4 5 6 6  M e c M e n b .  M f i r i t z s e e .  

4567 M e c k l e n b u r g  . . . .  

4 5 6 8  . . . . . . . . . .  

Blattunters. Kornunters. 
Anzahl Anzahl 

+ + ~ o 1 3 4 5  + 

2 I 3 

2 
2 2 lO I I9 

gule io i 
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L i s t e  d e r  n e u e n  a l k a l o i d a r m e n  S t a m m -  
p f l a n z e n  1936 (L. luteus). 

G u t e  S t a m m p f l a n z e n .  

Nr. i936 ]~eurteilung 
Korn Geschmack Blat~c 

+ 4564/iOl 
4565/Io6 
4566/11o 
4568/114 
4565/I12 
4565/I13 
4567/lO4 
4566/lO9 
4567/lO2 
4568/Io3 
4568/Io9 

I 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

+ 
+ 

+ +  
+ +  
+ +  
+ +  

+ 
+ +  
+ 
+ 

G u t e  u n d  m i t t e l g u t e  S t a m m p f l a n z e n ,  
s c h l e c h t  im K o r n .  

4568/Io7 
4568/Io8 
4568/111 
4568/12o 
4568/122 
4568/124 
4568/126 
4568/I27 
4568/128 
4568/I29 
4568/I3o 
ohne Nr. 

+ 
+ +  

d= 

Von Lupinus angusti/olius wurden 5 Her -  
kt infte geprt i f t  und  ebenfal ls  eine ganze Reihe 
yon a lka lo ida rmen  bzw. a lkaloidfre ien  F o r m e n  
gefunden.  Die Ergebnisse  zeigt  Tabel le  3 mi t  
anschl ieBender  Liste.  

L i s t e  d e r  n e u e n  a l k a l o i d a r m e n  S t a m m -  
p f l a n z e n ,  i936 (I,. anguslifolius). 

G u t e  S t a m m p f l a n z e n  ( K o r n u n t e r s u e h n n g ) .  

Nr. I936 /31art t 

455I/I 
4551/2 
4551/3 
4552/I 
4553/I 
4553/2 
4553/3 
4553/4 
4553/5 
4553/6 
4553/7 
4553/8 

]3eurteilung 
Korn Geschmack 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 

M i t t e I g u e e  S t a m m p f l a n z e n  
K o r n u n t e r s u c h n n g ) .  

4551/4 :k 
4552/2 ! 
4552/3 i 
4552/4 ! 
4553/9 :~= 
4553/lO • 
4553/1I i 
4555/1 • 
4126/I • 

A l s  P f l a n z e n  g u t e ,  im K o r n  s c h l e c h t e  
S t a n l m - ~ f l a n z e n .  

32 + 

• 

4551/5 5 
455I/6 5 
455I/7 5 
4551/8 5 
455I/II7 5 
455I/I27 5 
4555/It5 5 
4555/I16 5 

Wenn keine Blat tbeurtei lung vorhanden ist, 
sind nur die K6rner  untersucht worden. 

Tabel le3 .  N e u e  a l k a l o i d a r m e  S t a m m p f l a n z e n  a u s  L. angust~ 

Herkunf t  Kornunter-  
suchungen 

4357 ~ 
41800 
62190 

55o0 

Blat tunter-  
suehungen 

44 7 ~ 

7 7 ~ 

4551 Mecklenburg . . . . . .  
4552 OstpreuBen . . . . . . .  
4553 Brandenburg (Letschin) . 
4554 Ostpreul3en . . . . . . .  
4555 Pommern (Oreifenberg) . 27400 

Gesamt- 
nnters. 

88270 
41800 
69890 

5500 
27400 

Stamm- 
pflanzen 

3 I 6 

8 

I 2 

folius I9361 

Stammpflanzen 
anf io ooo 

q- :~= gesamt 

0.34 o, I I  o,45 
0,24 0;72 0,96 
I, I5 0,43 1,58 

o,36 o,36 

1 Die bei der Kornuntersuchung mi t  - -  bezeichneten sind als griine Pflanzen als mehr oder weniger 
gut  ausgelesen worden. Vgl. Liste. 

Von Lupinus albus warde  in der  Haup t s ache  
eine frfihreife t I e r k u n f t  aus Pal~istina un te r -  
sucht .  Auch  in dieser konn ten  eine Reihe 
a lkato idfre ier  F o r m e n  ausgetesen werden.  Die  
N u m m e r n  dieser S t ammpf l anzen  s ind:  3o 7 bis 
313 + +  und 346 bis 349 d=. 

Diese S t ammpf l anzen  erwiesen sich bei  ihrem 
N a c h b a u  1936 als besonders  fri ihreif  und zeigten 
eine gute  Fertil i t~tt .  W/ ihrend  die i ibrigen 
L~pinus albus-Herkfmfte 2 - - 3  Bl i i tens t~nde  aus-  
b i lde ten ,  entvr die fr i lhreifen nu r  einen 
Bl t i t ens tand  und  se tz ten  gut  an. Die Reife war  
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1936 bei ihnen etwa 8--1o Tage friiher als bei 
den aus anderen Herkiinften ausgelesenen 
alkaloidarmen Lupinen. 

D ie  E r g e b l i i s s e  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g e n  
zeigen, dab es bei den drei Lupinenarten tIer-  
kfinfte gibt, die eine groge Zahl yon alkaloid- 
armen Formen enthalten and solche, die prak- 
tisch keine aufweisen. Die beste Lupinus angusti- 
]olius-tIerkunft wies eine H~ufigkeit von I : 635o 
auf, yon der schlechtesten Herkunft  habe ich 
125 ooo Pflanzen untersucht, ohne eine alkaloid- 
arme zu linden. 

Weitere Untersuehungen werden zeigen mils- 
sen, inwieweit die neuen St~mme sich in chemi- 
scher und genetischer Richtung von den zuerst 
ausgelesenen alkaloidfreien Formen nnterschei- 
den. Es ist aber anzunehmen, dab ich bei der 
groBen Zahl der Neuauslesen auch neue Gene 
ffir Alkaloidfreiheit gefunden babe, eine ent- 
sprechende genetische Analyse wird hierfiber 
Aufkl~rung geben. Zu hoffen ist ferner, dab 
einige dieser Gene einen Alkaloidgehalt be- 
dingen, der noch niedriger liegt als der der 
heutigen SfiBiupinen. AuBerdem ist es wahr- 
scheinlich, dab ein Tell der neuen blauen und 
weigen StSmme giinstigere Fertilit~itsverh~ilt- 
nisse aufweisen werden. 

Leider kann ich fiber die Nachkommen- 
schaftsprtifungen dieser St/imme aus bestimmten 
Griinden nicht berichten. Ich mug mich daher 

auf die Mitteilung von der Auffindung der neuen 
Formen beschr~nken. 
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Erfahrungen mit der Anzucht  landwirtschaftl icher Kulturpflanzen 
im Treibhaus.  

yon J. Voss. 
Bei der zu j eder Jahreszeit hier durchgeffihrten 

Anzucht verschiedenster landwirtschaftlicher 
Knlturpflanzen im Treibhaus wurden im Laufe 
einer Reihe yon Jahren Erfahrungen gesam- 
melt, fiber die bier kurz berichtet werden soil  
Verschiedene Anfragen aus Ziichterkreisen ha- 
ben immer wieder das ffir diese Frage 
vorhandene Interesse gezeigt. Wir m6ch- 
ten uns bier auf die Besprechung derjenigen 
Pflanzen beschrSnken, mit  denen bier haupt-  
s~ichlich gearbeitet wurde, n~imlich Gramineen, 
Erbsen, Bohnen (Vicia [aba), Lupinen und 
Riiben. Der Pflanzenzfichter wird besonders im 
Herbst  und Winter auf die Benutzung des 
Treibhauses Wert  legen, zu einer Zeit also, in der 
das Lich~ als ,,begrenzender Faktor"  bei der 
Treibhausanzucht der Pflanzen bezeichnet wer- 
den kann, da die Tage immer kiirzer and die 

LichtintensitSt immer geringer wird. Gerade 
ffir diese Jahreszeit also spielt die zus~itzliche 
Belichtung ffir die Entwicklungsffrderung der 
Pflanzen eine besondere Rolle. Wir beschr~inken 
uns bei unserer Besprechung auf die Langtags- 
pflanzen, also solche Pflanzen, auf die eine 
dauernde Belichtung im Gegensatz zu der 
manchmal  yon Praktikern ge~iuBerten Ansicht, 
immer auf die Entwicklung beschleunigend 
wirkt. Man kann also ohne jegliche ,,Ruhepause 
durch n~chtliche Dunkelheit" die Gramineen 
unter einer sfiindig wirkenden Lichtquelle in 
relativ kurzer Zeit zur Bltite and auch zum 
Fruchtansatz bringen. Je l~inger man also 
durch die zus~tzliche Belichtung den Pflanzentag 
gestaltet, umso schneller wird auch die Entwick- 
lung der Langtagspflanzen verlaufen. In  den 
bier oft durchgeffihrten Anzuchten yon Gra- 


