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Tabetle I. V e r e r b u n g  d e r  B I a t t g r g B e .  

I{reuzungs- 
eltern 

G •  
N •  
K •  

G < - + N  
G <-----> K 
N +--+ K 

F~-Nachkommenschaft; Zahl der 
Pflanzen 

G 

16 
5 

79 
9 
5 

N K 

I 

62 33 
25 66 
80 2 
32 6 
79 63 

Tabelle 2. V e r e r b u n g  d e r  W u c h s f o r m .  
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TabeIIe 3- V e r e r b u n g  d e r  B l a t t z e i c h n u n g .  
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eltern 
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Mehltauresistente Lupinen. 
(Vorl~iufige Mitteilung.) 
Von M. K l i n k o w s k i .  

Das letzte Jahrzehnt  hat besonders durch die 
Arbeiten yon v. SE~T6BUSCIr groBe Fortschrit te 
auf dem Gebiete der Lupinenztichtung gezeitigt. 
Die Auffindung alkaloidarmer Formen und 
nichtplatzender Typen sind die wesentlichsten 
Marksteine dieser Entwicklung gewesen. Aus 
einer Kulturpflanze zweiten Ranges, einer Gr/in- 
diingtmgspflanze, ist so eine hochleistungsf~hige 
Kulturpflanze geworden, fiir deren Anbau heute 
die gr6Bte Sorgfalt entfaltet  wird. Immer  
mannigfaltiger werden die Aufgaben und die 
Problemstellungen, die sich im Zuge dieser Ent-  
wicklung zwangsl~ufig ergeben. Es ist aus 
diesem Gesichtspunkt heraus verst~ndlich, dab 
man den t te imatgebieten der Lupine im Mittel- 
meergebiet st~irkere Beachtung schenkt, um den 
dort vorhandenen Formenreichtum der deut- 
schen Lupinenziichtung nutzbar  zu machen. 
FISCHER (I) hat  im Jahre 1937 Stiditalien und 
Sizilien bereist und Wildforrnen der Lupine ge- 
sammelt ,  und der Verfasser hat  zur gleichen Zeit 
Gelegenheit gehabt, die nordafrikanischen und 
iberischen Wildvorkommen zu studieren ( 2 ) . -  
In aller Ktirze soll nachstehend fiber ein Ver~ 
suchsergebnis berichtet werden, das eindringlich 

den ztichterischen Wert  der Wildformen zeigt. 
Es ist nicht zwecklos, darauf zu verweisen, denn 
bis in die jtingste Zeit hinein sind die Meinungen 
fiber die ztichterische Bedeutung der Wild- 
lupinen, insbesondere des iberisehen Heimat-  
gebietes, sehr geteilt gewesen. 

Ein kleiner Tell der Ausbeute der nordafrika- 
nischen, spanischen und portugiesischen Samen- 
proben verschiedener Lupinenarten wurde un- 
mit telbar  nach der Rtickkehr yon der Sammel- 
reise im Sp~tsommer 1937 im Vegetationshaus 
in T6pfe ausgelegt. Der Versuch verfolgte ledig- 
lich den Zweck, sich einen vorl~ufigen {Tberblick 
fiber die Formenmannigfalt igkeit  der nordafrika- 
nisch-iberischen Wildformen zu verschaffen. Im  
Verlaufe dieses Versuches stellte sich dann ein 
Ergebnis ein, das weder erwartet  noch erstrebt 
wurde. Es ist eine bekannte Tatsache, dab bei 
sparer Aussaat der Lupine (Stoppelsaat u .a . )  
die Pflanzen fast regelm~gig vom Mehltau be- 
fallen werden. Das Krankheitsbild ist in der 
Regel so auffSdlig, dab Lupinenfelder in den 
Sp/itsommer und Herbs tmonaten sich schon 
yon weitem dutch ihre weiBlichere Farbe deutlich 
markieren. In unseren Versuchen erfolgte eine 
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Spontaninfektion durch den Mehltau. Wachs- 
tumsstockungen und mehr oder minder starke 
Schiidigungen der einzelnen Pflanzen (Abwerfen 
der  befallenen Bl{itter u. a.) waren die unaus- 
bleibliche Folge. Eine Herkunft  hob sich jedoch 
inmitten dieser ,,Metlltaupflanzen" durch ihre 
normale Blattfarbe deutlieh ab. Es handelte 
sich hierbei um eine siidportugiesische Herkunft  
der gelben Lupine. Der betreffende Formenkreis 

Das Versuchsergebnis der spontanen Mehltau- 
infektion konnte wohl noch kaum einem Zweifel 
Raum lassen, dab wir es in unserem Versuch 
tats~chlich mit  mehltauresistenten Formen der 
gelben Lupine zu tun haben. Um aber in der 
Beurteilung ganz sicher zu gehen, haben wir 
danach die gleichen Pflanzen im Gew~chshaus 
kiinstlich mit  Mehltau infiziert. Die Infektion 
verlief negativ und nine Wiederholung zeitigte 

Abb. i .  Samen und Hi~lsen der mehltauresistenten Wildformen der 
gelben Lupinen (4/5 der nat~irlichen GrOBe). 

ist insofern besonders interessant, da wir es hier 
mit  einer endemischen Rasse zu tun haben, die 
nur auf kleinstem Raum verbreitet  ist und zu 
den iibrigen Wildvorkommen im Stiden Portu- 
gals keine Beziehungen aufweist. Da es sich 
hierbei um einen Standort  handelt, der im Ge- 
birge gelegen ist, so gew/ihrleistet diese Tatsache 
auch weiterhin den Fortbestand des isolierten 
Formenl~reises. 

Kehren wir w~eder zu unserem Versueh zurtick. 
Die n~ihere Untersuchung ergab, dab innerhall5 
der mehltauresistenten Population Resistenz- 
unterschiede vorhanden sind. Ein Tell der 
Pflanzen war v6tlig vom Mehltau verschont ge- 
blieben, die restlichen Pflanzen zeigten kleine 
,,Spritzer" des Mehltaues. Wir verstehen dar- 
unter den Befall auf einem Teil des Fingerblattes, 
der lokal begrenzt bleibt. 

Abb. 2. Unterschiedliche 3Iehltauresistenz iberischer Wildformen der 
gelben Lupine. (Renhts im Bild mehltauresistente Formen uach 
zweimaliger ktinstlicher Infektion, links nine stark befallene Mid- 

spanische Herkunit .)  

das gleiche Ergebnis. Der Beweis der Mehltau- 
resistenz kann damit  als erbracht gelten. Frei- 
landversuche im Jahre I938 best{itigten dieses 
Ergebnis in voUem Umfange und liegen zugleich 
erkennen, dab die Mehltauresistenz nicht nur im 
Jugendstadium vorhanden, sondern w~ihrend 
des ganzen Entwicklungsablaufes wahrnehmbar  
ist. 
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Erhtihung der Maisertr~ige dutch Ausntitzung der Heterosis-Wirkung. 
Von R u d o l f  F l e t s e h m a n n .  

Das Ileterosisproblem ist fiir den praktischen 
Pflanzenziichter yon ganz bedeutendem Inter-  
esse, haben wir doch schon in verschiedenen 
F~llen erfahren, dab als Ausdruck der Heterosis- 
wirkung eine nicht unbetr~ichtliche Steigerung 
der Vitalit~it in F 1 zum Vorschein kommt.  Wenn 

die damit  verbundene Ertragsteigerung nun ein 
gewisses praktisches MaB erreicht, so ist nicht 
einzusehen, warum man nicht auch diesen Weg 
beschreiten soll, wenn dadurch nine Erh6hung 
der Erzeugung gesichert wird. 

Dies haben die amerikanischen Ziichter l~ngst 


