
DER Z I j C H T E R  
10. J A H R G A N G  J U N I  1938 H E F T  6 

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

D i e  A b h ~ i n g i g k e i t  d e s  ( ) l g e h a l t e s  e i n i g e r  L u p i n e n a r t e n  v o n  i i u f ~ e r e n  u n d  

i n n e r e n  F a k t o r e n .  

Von J, Haclrbarth. 

Ffir die Erh6hung des 01gehaltes einiger 
Lupinenarten auf zfichterischem Wege ist die 
Kenntnis des Einflusses der die Pflanze umge- 
benden Umweltsbedingungen sowie solcher Be- 
ziehungen, die innerhalb der Pflanze liegen, yon 
grundlegender Wichtigkeit. Wohl war es bei 
Beginn der Auslese auf h6heren 01gehalt be- 
rechtigt, rein empirisch vorzugehen, allein schon 
aus dern Grunde, weil nichts fiber die Variabilit/it 
in Abhgngigkeit yon den erw~ihnten Umst/inden 
bekannt war. Heute jedoch ist dieses erste Sta- 
dium der Zfichtung vorfiber, und wir sind ge- 
zwungen, bei der Prfifung und dem Vergleich 
der Zuchtst~mme Rticksicht zu nehmen auf alle 
Umstgnde, die einen genetisch verschieden hohen 
01gehalt beeinflussen und ab~indern k6nnen. 
Nur wenn die Zuchtmethoden in Richtung 
dieser Erkenntnisse bin ausgebaut werden, ist 
mit gesicherten Ergebnissen und Erfolgen zu 
rechnen. 

Als erster haben sich HEOSER U. Mitarbeiter (I) 
mit Versuchen befagt, die die Klgrung verschie- 
dener Fragen dieser Art bezweckten. Sie unter- 
suchten an ihrem Material den Einflul3 der 
Jahreswitterung und des Bodens sowie die 
Unterschiede des 01gehaltes zwischen dem im- 
portierten Saatgut und seinem Nachbau in 
Landsberg a. W. Die im folgenden mitgeteilten 
Beobachtungen sollen einmal eine Erg~inzung 
und Erweiterung der Versuche yon HEUSER dar- 
stellen, zum anderen sollen sie als Grundlagen 
dienen ffir weitere, mit exakterer Fragestellung 
durchzuffihrende Beobachtungsreihen. Sie 
stfitzen sich zum Teil auf das in den Zucht- 
bfichern festgelegte Zahlenmaterial der frfiheren 
Jahre, zum gr6gten Tell auf die im Jahre 1937 
durchgeffihrten Versuche. Sie erstrecken sich 
meist auf L. albus, einige auch auf L. mutabilis. 
Die fibrigen Lupinenarten werden nur gelegent- 
licit zum Vergleich herangezogen werden. 

Als erstes sei tier Einflufi des Bodens einer ge- 
naueren Betrachtung unterzogen. I - IEUSER 

baute L. atbus, L. angusti/olius und L. luteus 
einmal auf mittelschwerem und einmal auf 
leichtem Sandboden an. Es war eine geringe 
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Erh6hung des 01gehaltes auf dem Sandboden 
festzustellen, bei L. albus betrug sie allerdings 
nur  0,27% (lO,44% gegen lO,71% ). Etwas 
starker war die Erh6hung auf Sandboden bei 
L. angusti/olius, fast gar kein Einflug war bei 
L. luteus wahrzunehmen. Die im Jahre 1937 
am Mfincheberger Material von L. albus ange- 
stellten Beobachtungen stehen allerdings im 
Gegensatz zu denen yon HEUSER. 

Zuerst sei ein Versuch mit verschiedenen 
Lupinenarten und -sorten angeffihrt. Ein Teil 
des Saatgutes wurde in Mfincheberg auf le ichtem 
Sandboden ausges~t, ein anderer auf schwerem 
Oderbruchboden. 

T a b e l l e  I. 

Art bezw. Sorte 

L. luteus SfiBlupY St.8o. 
L. luteus Sfil31up. St. lO2 
L. albus yon M a t h i s . . .  
L. albus 4679/36 . . . .  
L. mutabilis 

a~ls Sfidamerika . . . 
L. mutabilis lOO24/36 . �9 

01gehalt in Proz. Differenz 
gegenfiber 

Mtinche- Seelow Mfincheberg 
berg 

4,5 ~ 4,1o --0,40 
3,83 4,I6 +0,33 
9,OO 10,20 Jr 1,20 
8,60 9 , 1 3  +0,53 

12,3o i3,io +o,8o 
lO,7O 11,8o +I,IO 

Sowohl die beiden Herkfinfte von L. albus als 
auch die von L. mutabilis haben auf dem schwe- 
ren Boden einen h6heren 01gehalt aufzuweisen 
gehabt als auf dem leichten. Bei dem zum Ver- 
gleich mit angeffihrten Sorten der SfiBlupine 
sind die Verh~iltnisse dagegen nicht so eindeutig, 
auch ist der Unterschied an sich geringffigiger. 

Dieses Ergebnis wird best~tigt dutch den 
Vergleich der ebenfalls an den genannten zwei 
Stellen angebauten 51reichen Zuchtst~mmen, mit 
dem Unterschied allerdings, dab sie in Mfinche- 
berg auch auf einem etwas besseren lehmigen 
Sandboden standen (Tab. 2). 

Im allgemeinen ist auch hier eine deutliche 
l~berlegenheit des im Oderbruch angebauten 
Materials hinsichtlich des 01gehaltes festzu- 
stellen. Einige Zuchtst~mme fallen allerdings 
durch gegenteiliges Verhalten auf. Hier hat die 
Nachforschung tier verwandtschaftlichen Ver- 

1 G e s .  g e s c h .  W a r e n z e i c h e n .  

11 



146 HACKBARTI-I : Der Ziichter 

T a b e l l e  2. 

Nr. 01gehalt in Prozent:  Differenz 
gegentiber 

Mtincheberg Seelow Mtincheberg 

23Ol 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 
2327 
2328 
2329 
233 ~ 
2331 
2332 
2333 
2334 
2335 
2336 
2337 
2338 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343 

2311 
2312 
2313 
2315 
2317 
232o 
2321 
2322 
2323 
231o 
2318 
2319 

lO,7 
lO,8 
IO,7 
IO,5 
10,7 
10,7 
11,2 
11,5 
11,5 
IO,4 
lI,I 
10,9 
II, 3 
10,8 
II, 3 
II, 3 
II,8 
II,2 
II , I  
II ,I  
II,6 
10, 5 
12,2 
I2,I 
9,6 

IO,2 

I1,6 
I2,O 
II,9 
i i , I  
12,3 
9,9 
9,O 
9,8 

lO,7 
10,2 
11,8 
lO,5 

12,6 
I2,O 
12,6 
12,2 
12, 3 
12,4 
11,6 
11,9 
11,8 
11,5 
12,3 
11,9 
12,4 
12,O 
I2,I 
12,5 
11,8 
12,I 
I2,I 
12,5 
12,O 
II ,I  
11,6 
12,5 
11,6 
II , I  

13,o 
11, 7 
11,6 
lO,6 
11, 3 
12,6 
12, 4 
12,o 
I1,6 
12, 4 
11,2 
I I ,  0 

+1,9 
+I ,2  
+I ,9  
+1,7 
+1,6 
+1,7 
+0,4 
+0,4 
+0,3 
+I ,1  
+1,2 
+I,O 
@I,I 
+I ,2  
+0,8 
+1,2 
+O,O 
+0,9 [ 
+I,O I 
+1,4 I 
+o,41 
+o,61 
--0,6 ] 
+o,41 
+2,0 
+0,9 t 

+I ,4  [ 
--o,3 I 
--O, 3 
--0,5 } 
--I,O 
+2'7 } 
+3,4 
+2,2 
+0,9 } 
@2,2 
--o,6 
+0,5 } 

h~ltnisse zu interessanten Einblicken geftihrt. 
Das hier geprtifte Material s tammt voll 2 ver- 
schiedenen Herkiinften ab, n~imlich die im oberen 
Tell der Tabelle angefiihrten Nummern yon 
einer spallischen, die im unteren Tell allgeftihrten 
von einer franz6sischen. Die Klammerll hinter 
den Zahlen geben Verwalldtschaftsgruppen sp/i- 
terer Generationen all. Die Abk6mmlinge der 
spallischell Herkunft  haben mit einer Ausnahme 
alle auf dem schweren Boden einen h6heren 01- 
gehalt aufzuweisen, wobei allerdings auch 
Unterschiede zwischen den eillzelnen Familien 
zu bemerken silld (z. B. die Nr. 23o7--23o9, 
die llieht so stark reagiert haben). Die Nach- 
kommenschaften der franz6sischen Herkunft  
zeigen ein bunteres Bild. Ein Tell yon ihnen hat 
im Oderbruch, ein anderer auf dem leichten 
Boden in Miincheberg einen h6heren 01gehalt aus- 
gebildet. Zu beachten ist aber auch, dab die 

Zahlen innerhalb einzelner Familien meist gut 
iibereinstimmen. Aus diesen Feststellungen ist 
also der SchluB zu ziehen, dab in vielen F~illen 
die 01ausbildung auf schwerem Boden eine 
bessere ist als auf leichtem, dab es aber aueh 
starke individuelle Unterschiede gibt, die dieses 
typische Verhalten ill das Gegenteil umkehren 
k6nnen. 

Ein in Miincheberg angelegter Versuch lieferte 
eine weitere Best~itigung der bisher mitgeteilten 
Ergebnisse. AufdemPriifungsfeld derA-St~imme 
war zum Vergleich in der Mitte der Parzellei1 ein 
durchlaufellder Streifell einer Standardsorte 
ausgelegt worden. Der 01gehalt der Standard- 
sorte wurde reihenweise untersucht und in Ver- 
gleich gesetzt zu gewissen Bodenkomponenten. 
Zur pwZahl konnte keine Beziehung festgestellt 
werdell, weder in der Krume, noch im Unter- 
grund. Dagegen ergab sich eine Parallele zwi- 
schen dem 01gehalt und dem Prozentsatz der 
abschl~immbaren Teile im Untergrund, llicht 
aber in der Krume (Abb. I). 

Die Werte yon Reihe zu Reihe schwanken 
zwar erheblich, die Tendenz (dargestellt durch 
die ungef/ihre Kurve der Mittelwerte) ist abet 
deutlich parallel zu der Kurve der abschlimm- 
baren Teile im Untergrund. DaB es der Unter- 
grund ist, der einen so groBen EinfluB auf die 
01bildung hat, ist leicht damit zu erkl~iren, dab 
die Lupine als Tiefwurzler j a einen grol3en Tell 
ihrer N~ihrstoffe aus den tiefer gelegenell 
Schichtell holt. Es ist also auch hier deutlich zu 
sehen, dab der 01gehalt steigt, wenn der Boden 
schwerer wird. 

Als n~chstes wichtiges Element der Pflanzen- 
entwicklullg sind die klimatischelr Faktoren, vor 
allem Regen und Sonnenscheindauer wiihrelld 
der ttauptvegetationszeit zu berficksichtigen. 
Ich babe versucht, diese Daten in Beziehung zu 
setzen mit 01gehaltszahlen, die an gleichem 
Material, an gleichem Ort, aber in verschiedenen 
Jahren beobaehtet wurden. Die durch den 
Boden hervorgerufenen Unterschiede diirften 
also in diesen F~illen nicht allzusehr ills Gewicht 
fallen. 

Auf Abb. 2 sind die Ergebnisse dieses Ver- 
gMches dargestellt, die sich auf die yon HEUSER 
und Mitarbeitern mitgeteilten Zahlen sowie auf 
dreij~ihrige Untersuchungen yon L. albus in 
Miincheberg erstrecken 1, Es ergibt sich eine ganz 
ausgesprochene Paralleliti t  zwischen der H6he 
des Olgehaltes, der im Juni gefatlenen Regen- 

1 Ftir die Beschaffung des klimatologischen 
Zahlenmaterials bin ich dem Leiter der agrarme- 
teorologischen Forschungsstelle Mtincheberg, Herrn  
Dr. M~de, zu Dank verpflichtet. 
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mengen und der Anzahl der Sonnenschein- 
stunden im Juli und August. Demnach sind die 
Jahre 1933 und 1935 als fiir die 01ausbildung bei 
L. albus g/instig anzusehen, 1932 als besonders 
ungtinstig. Man k6nnte sogar soweit gehen und 

Die vorstehenden Ausftihrungen haben den 
groBen EinfluB sowohl des Bodens als auch der 
Klimafaktoren auf die 01bildung bei den Lu- 
pinenarten gezeigt. Das Zusammenwirken beider 
mtiBte noch gr6Bere Unterschiede zutage f6rdern. 
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Abb. ~:. Beziehung zwisohen dem 01gehalt von L. alb~s und dem Anteil der absoM/immbaren Teile im Untergrund. 

sagen, dab 1937 zwar etwas mehr Regen gefallen 
ist als I936, dieses Mehr an Regen aber wieder 
ausgeglichen wurde durch weniger Sonnensehein 
im Juli und August. Das Resultat war fast der 
gleiche 01gehalt wie 1936. Mit anderen Worten 
sind also die Jahre gtinstig, die eine gute vege- 
tat ive Entwicklung der Pflanzen mit der M6g- 
lichkeit der Aufspeicherung yon groBen Mengen 
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Abb. 2. Beziehung zwischen dem 01gehalt von L. ~lbus, der im 
Juni gefallenen Regenmengen und der Sonnenscheindauer im Juli und 

August jeden Jahres. 

Die dazu n6tigen Versuche in klimatisch und 
bodenmiil3ig sehr verschiedenen Gegenden 
Deutschlands kommen 1938 zur Durchfiihrung. 
Gewisse Einblicke gew~thrt auch der Vergleich 
yon importiertem Originalsaatgut und dessen 
Nachbau in Deutschland. Dazu teilten HEUSER 
und Mitarbeiter Zahlen mit, die durch einige in 
Mtincheberg gewonnene erg~inzt werden sollen. 

T a b e l l e  3. 

Herkunffc 
bzw. Nachbau 

Portugiesische 1932 . . . 

Nachbau Landsb~rg 1933 
Stidfranz6sische 1932 �9 �9 

Nachbau Landsberg 1933 
Spanische 3/33 I932 �9 �9 
Nachbau I936 . . . . .  
Malaga 9/33 1932 . . . .  
Nachbau 1934 . . . . .  

OlgehaFc 
in Proz. : Autor 

9,5 ~ HEUSER und 
Mitarbeiter 

I I , 2 2  
lO,73 HEus~R und 

Mitarbeiter 
lO,99 
9,5 ~ HACKBARTK 
9 ,20  
9,60 I~ACKBARTH 
9,7 o 

yon Kohlehydraten gew~ihrleisten. Bei giinstigem 
Reifewetter wird ein gr6Berer Teil der Kohle- 
hydrate in 01 umgewandelt als bei ungtinstigen 
Verh/iltnissen fiir die Ausreifung. Wir werden 
darauf iloch einmal bei der Besprechung des 
Faktors Aussaatzeit zurtickkommen. 

Zum Vergleich seien neben den Mittelzahlen 
auf Abb. 2 noch die Variationskurven des 01- 
gehaltes dargestellt (Abb. 3)- Es zeigt sich in 
den ungtinstigen Jahren deutlich eine Ein- 
schr~nkung der Variationsbreite und Zunahme 
der mittleren Werte. In solchen Jahren werden 
also nicht die extremen M6glichkeiten dieser 
Sorten erreicht, sie werden also wahrscheinlich 
auch ungtinstig ftir die ktinstliche Auslese sein. 

Unsere Untersuchungen best~tigen die Ansicht 
yon HEUSER, dai3 das mitteleurop~iische Klima 
zum mindesten nicht ungiinstiger fiir den Anbau 
der weiBen Lupine als 01pflanze ist als das siid- 
europ~tische. 

Es ist nach dem Gesagten anzunehmen, d a b  
dem Faktor  Saatzeit ebenfalls eine groBe Be deu- 
tung ffir die 01produktion der Lupinen zukommt. 
Ein diesbeztiglicher Versuch wurde t937 in 
Mtincheberg und im Oderbruch Init demselben 
Material angelegt. Die Aussaat erfolgte alle 
IO Tage, die Ernte wurde solange als m6glich 
vorgenommen, jedoch kam bei L. albus als 
letzte die Aussaat vom 6. Mai und bei L.  muta- 
bilis diejenige vom I6. Mai zur Reife (Abb.4). 

11" 
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L. albus zeigt eindeutig die Tendenz, bei sp~iter 
werdender Saatzeit weniger 01 auszubilden. Die 
Spanne betr~gt im H6chstfalle lO,8 % bei Aus- 
saat am 6. April bis 7 % bei Aussaat am 26. Mai 
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Abb. 3. Variationsbreite des 01gehaltes derselben Sorte voI~ L.  albus 
in verschiedenen Jahren. 

(L. alb. 4679). Die Zuchtsorte yon Mathis zeigt 
dasselbe, leider wurden bei dieser die sp~iteren 
Aussaaten durch FuBkrankheit vernichtet, be- 
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Abb. 4. Olgehalt in Beziehung zur Aussaatzeit. 

a) L.  albus 4629,/36, b) L.  mutabi l is  IO o24/36 , c) L.  albus, Zuchtsorte 
yon Mathis, d) L.  mutabi l i s  aus Siidamerika. 

sonders im Oderbruch. Die sp~iteren Aussaaten 
kamen in ihrer Entwicklung also offenbar in tfir 
die 01ausbildung ungfinstige Wirkungskonstel- 
lationen, die letzten hat ten wahrseheinlich fiber- 

haupt  nicht mehr geniigend Zeit, gr613ere Mengen 
01 abzulagern. Wesentlich unklarer sind die Ver- 
h~iltnisse bei L. mutabilis, in den Kurvenbildern 
ist fiberhaupt keine Tendenz zu erkennen. AuBer- 
dem scheinen die einzelnen Herkiinfte sich sehr 
stark in dieser Hinsicht zu unterscheiden. 

fihnliche Ergebnisse zeigte ein Saatzeitver- 
such, den Herr  Prof. RUDORI~ 1936 und 1937 Init 
den gleichen SorteI1 yon L. albus und L. mutabilis 
in Leipzig und in Mfincheberg durchfiihren lieg 
und dessen Zahlenmaterial er und Dr.  J. HAR- 
TISCH mit  freundlicherweise zur Verffigung 
stellten. 

T a b e l l e  4. 

Bezeichnung 

L. albus Leipzig . . . 

L. albus Mtincheberg.. 

L. m~labilis Leipzig . .  

L. mutabilis Mtinchebg. 

I. Aussaat 

4.  )~ 

2. ), 

4 .  
I. Aus'saat 

3. ,) 

4 .  J~ 

i. Aussaat 
2. ,) 

3. 
4- ~, 

Olgehalt ill 
den ahren 
1936 1937 

11, 4 IO, i 
12,O 9 , I  

13,o 7,5 
11,4 
11,5 

- -  9,7 
- -  9 , 2  

- -  6 , 9  

- -  5 , 8  

13,9 12,3 
14, 3 12,2 
14,6 11,9 
14, 7 
I5,I 
- -  13, 4 
- -  12,9 
- -  12,9 
- -  14,6 
- -  15 ,  7 

Die Zahlen des Jahres 1937 entsprechen so- 
wohl bei L. albus als auch bei L. mutabilis durch- 
aus unseren Befunden, n~mlich regelm/iBige 
Abnahme des 01gehaltes bei der ersteren, un- 
regelm~iBiges Verhalten bei der letzteren Art. 
Wesentlieh andere Ergebnisse hat  das Jahr  1936 
gezeitigt. Hier ist bei L. albus zun~ichst ein An- 
steigen, dann ein Absinken des (31gehaltes zu 
bemerken. Die Nachprfifung der Witterungsver- 
h~iltnisse ergab, dab die erste und zweite Aus- 
saat wesentlich weniger Regen his zur vollen Ent -  
wicklung bekommen haben als die dritte Aus- 
saat. Die letzten Aussaaten zeigen dann wieder 
die auch in den anderen Jahren beobachtete 
fallende Tendenz. Diese seheinbare Ausnahme 
best~tigt also sehr sch6n die weiter oben ge- 
maehten Ausffihrungen fiber den Einflul3 des 
Regens auf die 01bildung. 

SchlieBlich sei an dieser Stelle noch einmal 
darauf hingewiesen, dab der 01gehalt bei fast 
allen Sorten und Aussaatzeiten auf dem schwe- 
ren Oderbruchboden und dem guten Boden des 
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Leipziger Versuchsfeldes h6her liegt als auf dem 
Sandboden in Mfincheberg. Nur die siidameri- 
kanische Herkunft  der L.  mutabiI is  (s. Abb. 2) 
macht eine Ausnahme, sie hat sich auch in an- 
derer Hinsicht als ziemlich konstant gegen ver- 
schiedene Augenbedingungen erwiesen. 

Bei Saatzeitversuchen spielt neben den kli- 
matischen Faktoren auch die Tagesliinge eine 
Rolle. L.  albus und besonders L.  mutabi l i s  sind 
zwar als ziemlieh tagneutral anzusprechen, wenn 
man den allgemeinen Entwieklungsrhythmus 
Ms Grundlage nimmt. In bezug auf den 01gehalt 
zeigten sich i edoch gewisse stammweise verschie- 
dene Einfltisse einer Tagesverktirzung auf zw61f 
Stunden (Tab. 5), 

T a b e l l e  5. 

Zahl der 01gehalt 
Art St/~mme bei Kurztag 

h6her gleich ]niedriger 

L.  albus . . . . .  12 7 - -  I 5 
I 

L. mutabil is  . . . I2 7 2 / 3 

Die gr6Bere Zahl tier St~imme hatte bei beiden 
Arten bei Kurztag mehr 01 gebildet. Diese 
stammweise ieweils anders geartete Reaktion 
ist wahrscheinlich auch bei Saatzeitversuchen 
mitbestimmend fiir die dabei auftretenden 
Unterschiede. 

Die AuBenwelt kann, wie wir gesehen haben, 
durch die Verschiedenheit ihrer Einfliisse in 
hohem MaBe auf dell 01gehalt der Lupinenarten 
einwirken. Sie kann dies jedoeh nur insoweit, 
als es die erbliche Veranlagung und die physio- 
]ogischen MSglichkeiten der Pflanzen zulassen. 
Uber die Erbliehkeit des 01gehaltes k6nnen heute 
noch keine exakten Zahlen mitgeteilt werden. 
Die mehrj/ihrige Erfahrung hat abet gezeigt, dab 
hoher 01gehalt in den meisten F~illen auch sicher 
vererbt wird, d. h. also, dab die auf hohen 01- 
gehalt ausgelesenen Einzelpflanzen auch in den 
sp~teren Nachkommenschaffen diese Eigenschaft 
beibehalten. Ffir den Ztichter interessant sind 
ferner etwa bestehende oder nicht bestehende 
Korre la t ionen zwischei1 Werteigenschaften, denn 
davon h~ngt in vielen F/illen die Wahl des 
Zuchtweges und vor allem die Bemessung der 
Gr613e des zu verarbeitendenAuslesematerials ab. 

Fiir die Auslese von Einzelpflanzen ist es 
wichtig, zu wissen, oh der 01gehalt der Samen, 
die an verschiedenen Stellen der Pfianze er- 
wachsen sind, gleich ist oder oh er schwankt. 
Diesbeztigliche Untersuchungen werden in Ta- 
belle 6 zusammengestellt. 

Bei L .  albus ist demnach bei den meisten Her- 
kfinften der h6ehste 01gehalt in den K6rnern 
der Triebe II. Ordnung festzustellen. Das ist 

T a b e l l e  6. 

Bezeichnung 

L.  albus I 
L.  albus 2 
L.  albus 3 
L.  albus 4 
L.  albus 5 
L.  albus 
L.  mutabilis i 
L.  mutabilis 2 
L.  mutabilis 3 
L.  mutabilis ;J 

Prozent01 in der 
Trockensubstanz der Samen 

yon Trieben 
I. Ordnung 

lO,8 
I I ,3  
11,7 
11,8 
9,3 

I I , 0  
15,3 
14,3 
14,1 
I4,6 

! II. Ordnung III. Ordnung 

I4,2 II ,8  
12,2 11,8 
12, 5 12,1 
I2,5 I3,I 
9,9 9,9 

z2,5 ;1, 7 
I3,9 11,9 
12,6 12,9 
12, 3 11,2 
12,9 I2,o 

vielleicht so zu erkl~iren, dab die Pflanze, erst zur 
Zeit der Ausbildung dieser Teile auf dem HOhe- 
punkt ihrer vegetativen Entwieklung angelangt, 
die meisten Kohlehydrate als den Grundstoffen 
der 01bildung produziert. Bei L.  mutabi l i s  

zeichnen sich die K6rner der ersten Triebe durch 
den h6chsten 01gehalt aus, wahrscheinlich aus 
dem Grunde, weil bei dieser sp~itreifen Art 
die Folgetriebe nicht mehr vollst~indig aus- 
reifen. Auf jeden Fall mul3 bei der Auslese 
beider Arten auf diese Unterschiede Riicksicht 
genommen werden. Es diirfen also stets nur 
K6rner gleicher Insertionsstufen vergliehen 
werden, sonst kann man leicht zu Fehlschliissen 
gelangen. Wieweit sich hierbei der Witterungs- 
verlauf der einzelnen Jahre bemerkbar macht, 
bleibt noeh zu untersuchen. Evtl. auftretende 
Verschiedenheiten ~indern aber nichts an den 
Folgerungen, die hinsichtlich der Auslesemetho- 
dik gezogen wurden. 

Sowohl bei L .  albus als auch bei L.  mutabi l i s  
ist eine groBe Variationsbreite des Samenge- 
wichtes zu beobachten. Es w~ire nieht ausge- 
schlossen, dab gewisse Korrelationen zwisehen 
tier SamengrS/3e und  dem Olgehalt bestfinden. 
Das umfangreiche Zahlenmaterial, das in den 
Untersuehungslisten der letzten Jahre festgelegt 
ist, wurde Itir diesen Zweck ausgewertet, die 
Ergebnisse zeigt Tabelle 7- 

T a b e l l e  7. 

ArC [ r I m I Zahl der Individuen 

L. aIbus . . . .  I+o,oo26 o,299 III7 
L. mutabilis . �9 I +o,0o32 o,o26 1481 

Die Korrelationskoeffizienten lassen also den 
Schlul3 zu, dab keinerlei Beziehung zwischen 
Samengr6Be und 01gehalt besteht. 

Die auBerordentlich groBen Unterschiede in 
der Reifezeit bei L.  albus und damit der Vege- 
tationsdauer schaffen bei den einzelnen Her- 
kfinften und St~mmen ganz verschiedene Be- 
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dingungen ftir die 01bildung, so dab man versucht 
ist, zu glauben, dab die Typen mit l~ngerer Vege- 
tationsdauer auch mehr 01 ablagern miigten. 
Der Korrelationskoeffizient Rei/ezeit: Olgehalt 
zeigt, dab dies nicht der Fall ist: 

r = + o,oolo3 2~ o,053 (n : 284). 
Es erscheint demnach sehr wohl m6gtich, frtih- 

reife Sorten yon L. albus mit hohem 01gehalt zu 
ziichten. 

Sehr wichtig ist ferner die Beziehung zwischen 
Olgehalt und Eiweifigehalt. Die Zusammenstellung 
yon 85 Untersuchungen bei L. albus ergab fol- 
genden Korrelationskoeffizienten : 

r = + 0,0538 • o,Io8. 
Es ist also auch in dieser Hinsicht festzustellen, 

dab sich hoher 0Igehalt und hoher Eiweiggehalt 
in derselben Pflanze sehr wohl vereinigen lassen 
mfissen, der Zfichtung demnach auch yon dieser 
SeRe her keine Schwierigkeiten entgegenstehen. 

Ftir die Ziichtung lassen sich aus den be- 
sprochenen Beobachtungen folgende Schlfisse 
ableiten: Der 01gehalt von L. albus, der als 
erbliche Eigenschaft anzusehen ist, ist yon den 
Umweltsfaktoren in hohem MaBe modifizierbar. 
Auf besseren B6den mit h6herem Feinerdegehalt 
wird offenbar mehr 01 erzeugt als auf leichten 
Sandb6den. Ausreichende Niederschl~ige im 
Juni und geniigend Sonnenschein im Juli-August 
wirken sich ebenfalls begtinstigend auf die 01- 
ablagerung aus. Auf leichten B6den ist eine 
m6glichst Irfihe Aussaat anzustreben, auf besse- 
ren B6den und in verschiedenen Jahren ergeben 
sich hierbei jedoch auch Unterschiede. SchlieB- 
lich ist auch zu beriicksichtigen, dab sich die 
einzelnen St~imme und Herkiinfte gegeniiber den 
angefiihrten Augenbedingungen verschieden ver- 
halten k6nnen. Aus all diesem geht ffir die 

praktische Ziichtung die unbedingt notwendige 
Forderung hervor, alle Priifungsversuche mit 
geniigend Vergleichsparzellen derselben Sorte zu 
durchsetzen und auch im Laufe der Jahre die 
Vergleichssorte m6glichst nicht zu wechseln, 
Nur auf dieser Grundlage k6nnen sichere Ergeb- 
nisse erzielt werden. Die Auslesemethodik mug 
auf den unterschiedlichen hohen 01gehalt der 
K6rner yon Trieben verschiedener Ordnung ab- 
gestellt werden. Das Fehlen von Korrelationen 
zwischen dem 01gehalt einerseits' und der Korn- 
gr6ge, der Reifezeit und dem ]?;iweiBgehalt 
andererseits er6ffnet giinstige Aussichten fiir die 
Kombinationszfichtung. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
Der 01gehalt yon L. albus ist eine erbliche 

Eigenschaft, die yon AuBenbedingungen ver- 
Mltnism~igig stark beeinflugt wird. 

Erh6hend auf den 01gehalt wirken folgende 
AuBenumst~inde: Guter Boden, friihe Aussaat, 
viel Niederschl/tge im Juni, reichlich Sonnen- 
schein im Juli-August. 

Der 01gehalt der Samen einer Pflanze schwankt 
je nach Insertionsstelle der Hiilse im artspezifi- 
schen MaBe. 

Zwischen 01gehalt auf der einen Seite und 
Korngr6Be, Reifezeit und EiweiBgehalt auf der 
anderen bestehen keine Korrelationen. 

Die aus diesen Beobachtungen zu folgernden 
MaBnahmen fiir die Zfichtung werden be- 
sprochen. 
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Von Herber~ Lamprech~. 

Die Hfilseneigenschaften von Pis.um sativum 
(einschliel31ich arvense) k6nnen zweckm/iBig in 
drei Gruppen zusammengefaBt werden : I. Farbe, 
2. Form und Grdfie und 3- Sklerenchymelemente 
(Membran und F/idigkeit). Als fiir die Aus- 
bildung dieser Eigenschaften verantwortlich 
sind bisher innerhalb jeder der drei genannten 
Gruppen mehrere Erbeinheiten bekannt ge- 
worden. Wie gew6hnlich hat auch hier fest- 
gestellt werden k6nnen, dab gewisse der in 

Frage kommenden Gene pleiotrop wirken, dab 
sich ihr Effekt also nicht nur in einer, sondern 
in mehreren Eigenschaften kundgibt. Ein pleio- 
troper Effekt diirfte wohl allen Genen zu- 
kommen, nur ist die Ermittelung eines solchen 
ftir uns h/iufig sehr schwer, wenn nicht ganz 
undurchfiihrbar. 

Die vorliegende Arbeit soll teils eine kurze 
Ubersicht fiber die Hiilseneigenschaften yore 
genetischen und zfichterischen Gesichtspunkt 


