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zwar nicht, konnte sie aber auch nicht 
steigern. 

2. Der Klebergehalt wurde merklich durch die  
Sorte beeinfluBt. Ein hoher Klebergehalt konnte 
aber Hie mit hSchsten Kornertr~igen vereinigt 
werden. Eine fibernormale Stickstoffdfingung 
erh6ht zwar den Klebergehalt, d'rtickt aber auch 
die Ertrfige. Die normale Dtingung erh6ht die 
Komertrfige und den Klebergehalt, eine weitere 
Steigerung des Klebergehaltes ist nur durch die 
Spfitdiingung init Stickstoff m6glich. Die 
KlebergehMtserhShung erweist sich somit vor- 
uehmlich als ein Diingungsproblem. 

3. Der Kleberertrag wurde am stfirksten durch 
die normale und Sp~itdfingung beeinfluBt. Hier 
war eine Ertragssteigerung unter Beibehaltung 
oder auch unter Erh6hung des Komertrages 
m6glieh. Beim Winterweizen gelang eine u 
bindung hohen Komertrages und hohen Kleber- 
ertrages nicht. Die giinstigste Kombination 
finden wir in der Sorte Heine I. Beim Sommer- 
weizen ist eine Erh6hung der Kornertrfige gegen- 
fiber der bisher im Kleberertrag am h6chsten 
liegenden Sorte noch mSglich gewesen. Die 
diese giinstigste Kombination aufweisende Sorte 
KeBlers friiher toter Sommerweizen ist im Korn- 
ertrag durch den ausgesproehen kleberertrags- 
armen v. R/imkers Sommer-Dickkopf aber be- 
trSchtlich tiberholt. 

Die Kleberertr~gsstdgerung ist durch die 
Diingung, besonders dureh die Sp~tdiingung zu 

erreichen. Sie diirfle, solange wichtige und n u r  

durch die Ziichtung zu lSsende Probleme vorliegen, 
ein Problem letzter Ordnung ]i~r den Zi~chter sein. 

4. Die Kleberqualitdts-Steigertmg ist ein Pro- 
blem, das nur durch die Ziichtung gelSst werden 
kann. Durch die D/ingung kann die Kleber- 
qualit~it kaum beeinfluBt werden. Bei Heines 
Koga ist bereits eine Verbindung h6chster 
Kleberqualit~it und hohem Kornertrag gehmgen, 
Unter Lauchst~idter Verh~iltnissen konnte der 
qualit~itsgute Winterweizen Langs Tassilo im 
Kornertrag die bisherige Spitzensorte der Gruppe 
mittlere Qualit~it nicht erreichen. 
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(Aus der Landwirtschaftlichen u Limburgerhof der I. G. Farbenindustrie A.-G.) 

Ermittlung friih schnittreifer Futterroggen ftir den Zwischenfruchtbau. 
V o n  P .  P e h l ,  

Ein wesentliches Ziel des Anbaues yon winter- 
harten Futterzwischenfrtichten im landwirt- 
schaftlichen Betrieb ist die wirksame Abkiirzung 
der Winterstallfiitterung im Frtihjahr. Futter- 
pflanzen, die hierftir in Betracht kommen sollen, 
mfissen sehr zeitig schnittreif, geniigend massen- 
wiichsig und m~il3ig in den Aussaatkosten skin. 
Dariiber hinaus ist eine gute Winterfestigkeit 
erwtinscht, well diese die Anbausicherheit sehr 
erh6ht. Zu unseren winterh/irtesten nnd sicher- 
sten Kulturpflanzen geh6rt zweifellos der Rog- 
gen. Es lag darum nahe, bei ihm nach geeig- 
neten Formen zu suchen, die Ifir einen Anbau 
als Futterroggen in Frage kommen. Im Jahre 
1939/4o ftihrten wir zu diesem Zweck auf der 
Versuchsstation Limburgerhof einen Anbau- 
versuch mit Roggenherkiinften durch, dessen - -  
wenn auch erst eini~ihrige - -  Ergebnisse yon 

Interesse sein dtirften. Als Vergleichsorte 
diente eli1 s0genannter Staudenroggen, der 
seit Jahren mit Erfolg yon der Gutsverwal- 
tung Limburgerbof als iiberwinternde Futter- 
zwischenfrucht angebaut wird. Er pflegt durch- 
schnittlich etwa IoTage  vor dem Petkuser 
Roggen als Griinfutter schnittreif zu werden. 
Unser Wunseh war, einen mSglichst noch friiher 
schnittreifen Roggen mit etwa gleieher Massen- 
wtichsigkeit zu finden. 

Am 27. September 1939 - -  also der Versuchs- 
frage entsprechend etwas zeitiger als KSrner- 
roggen - -  wurden 61, im Jahre I939 gesammelte 
Samenproben yon in- und auslSndischen Sorten 
und Herkiinften, mit Ceresan trocken gebeizt, 
zur Aussaat gebracht. Fiir ausreichende Diin- 
gung wurde gesorgt, die Parzellen geniigend 
grol3 gew~ihlt und nach jeder vierten Sorten- 
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parzelle eine Standardparzelle (Staudenroggen 
Limburgerhof) e i n g e s c h a l t e t . -  Die Ertr~ge 
wurden auf den Standardparzellenertrag um- 
gerechnet. - -  Um m6glichst gleiche Pflanzen- 
anzahl je Fl~cheneinheit zu erhalten, wurde der 
Versuch nicht gedrillt, sondern einzelkornweise 
handgelegt. Die hiermit angestrebte Gleich- 
m~il3igkeit wurde auch tiberall erreicht, nachdem 
fiinf Herkiinfte mit  schlechter Keimf~ihigkeit 
ausgeschieden waren. 

Ein Teil jeder Parzelle wurde wie K6rner- 
roggen behandelt und reif geerntet, um gleich- 

bat ten die litauischen, finnischen, estl~indischen, 
schwedischen Herktinfte und der Petkuser, aber 
auch die ostm~rkischen sowie einige griechische 
Herkiinfte und der Staudenroggen Limburgerhof 
eine gute Winterfestigkeit. Als sehr weich er- 
wies sich die Mehrzahl der portugiesischen, w/ih- 
rend ein Teil der portugiesischen und griechi- 
schen sowie alle ttirkischen Herkiinfte noch als 
mittel winterfest angesprochen werden konnten. 
Die stark ausgewinterten portugiesischen Her- 
ktinfte Iielen bereits im Herbst  durch rascheres 
Wachstum auf. Einige versuchten vor Winter 

Abb. I.  Links:  Herk. Nr. 36 (Lissabon, Portug.) mit  Uberwinterungsnote 5, rechts :  Herk. Nr. io (TalIin, Estland) mit  ~berwinterungsnote i .  
Die Autnahme wurde nach Beginn der Frfihjahrsvegetation am i .  4. 4o gemacht. 

zeitig Anhaltspunkte fiir die K6rnerertrags- 
f~higkeit zu gewinnen. Hieriiber soll an dieser 
Stelle aber nur gesagt werden, dab die Her- 
ktinfte sich in bezug auf K6rner- und Stroh- 
ertragsffihigkeit sowie in der Ahren-, Stroh- und 
K6rnerbeschaffenheit sehr unterschieden. 

Der Winter 1939/4o mit seiner anhaltenden 
K~ilte (bis zu - -27 ,8  ~ C) erm6glichte eine gute 
Beurteilung der Winter/estigkeit. Schneever- 
wehungen oder Eisstellen kamen auf dem Ver- 
suchsfeld nicht vor und ftir gleiche Bestands- 
dichten war - -  wie bereits gesagt - -  im Herbst  
gesorgt worden, so dab in jeder Hinsicht die 
notwendigen Voraussetzungen ftir die Sicher- 
heit der weiteren Beobachtungen gegeben waren. 
Wie groB und wie seharf die Unterschiede in der 
Auswinterung yon Parzelle zu Parzelle waren, 
zeigen die Abb. I u n d  2. Erwartungsgem~iB 

sogar zu schossen. Es handelte sich bei ihnen 
offenbar um Sommer- oder Wechselformen. 

Um ihren Wert  als Sommerform zu priifen 
und m6glicherweise auch vom Grad der Schog- 
willigkeit bei Friihjahrssaat Schltisse auf die 
Winterfestigkeit ziehen zu k6nnen, wurde das 
Sortiment am 4. April 194o unter Beobachtung 
des Iiir den Herbstanbau Gesagten und nach 
Einfiigung yon Petkuser Sommerroggen noch- 
reals angebaut. Auch diese Aussaat gelang ein- 
wandfrei und ergab sehr sch6ne Best~nde. Aus- 
z~hlungen wurden nicht vorgenommen, aber der 
Grad der Schol3willigkeit kam einigermaBen 
deutlich im Zeitpunkt der Samenreife und in der 
H6he des K6rnerertrages zum Ausdruek. 

Die winterharten Herktinfte erwiesen sich fast 
ausnahmslos als strenge Winterformen. Sie be- 
stockten sich auBerordentlieh stark und schoBten 
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nur z6gernd nactl und nach einige Halme, 
brachten aber bis zum Sp~itherbst kein reifes 
Korn (in SpaRe Samenreife mit  Stern gekenI1- 
zeichnet). Die Herktinfte mit  der stfi.rksten 
Auswinterung erwiesen sich als Sommerformen, 
die zum Teil zur selben Zeit wie der Petkuser 
Sommerroggen schoBten und reiften. Der l~'ber- 
gang zwischen dell beiden Gruppen war ziemlich 
schroff. Es bestand also entweder keine Schol3- 
willigkeit, und zwar fast ausnahmslos .bei den 
winterharten Herkfillften, oder es bestand 
Schol3willigkeit, und dies war mit  einigen Aus- 

macht, k6nnen die jugosiawische Herkunft  
Nr. 24, die sieben griechischen Herkfinfte Nr. 27 
bis 33, die portugiesischen Nr. 46, 48 und 49, 
die amerikanische Nr. 54, die ostm/irkischen 
Nr. 55, 56 und 58, der HeBdorfer Johannis- 
roggen Nr. 59 und der Staudellroggen als die 
frfihesten angesehen werden. 

Zwischen SehoBzeit und P/lanzenh6he sowie 
zwischen Pflanzellh6he und Stand/estigkeit war 
keille Beziehung erkennbar. Bei den Her- 
kfinften mit L'berwinterungsnote 3--5  wurden 
die PflanzenhShe und Standfestigkeitswerte 

Abb. 2. Links: Herk. Nr. 38 (Lissabon, Portug.) mit ()berwinterungsnote 4, rechts: Herk. Nr. 39 (Lissabon, Portug.) mJt (3berwiilterungsnotc ~. 
Die Aufnahme wurde nach Beg inn  der Frtihjahrsvegetation am I. 4. 4o gemacht. 

nahmell bei dell Herkiinften mit schlechter 
Winterfestigkeit der Fall. 

Die Griin/utter-Schni#reife der im Herbst  an- 
gebauten Herkfinfte t ra t  bei den friihesten 8 bis 
9 Tage zeitiger ein als bei den sp~itesten. Zu den 
letzteren geh6rte auch der Petkuser. Die 
Schnittreife galt als erreicht, wenn Io% der 
Pflanzen im Begriff waren, die fi~hrell zu 
schieben. Wie eingangs bereits gesagt wurde, 
pflegte die Vergleichssorte Staudenroggen 
sonst bereits um Mitte April schllittreif zu seill. 
In diesem Friihjahr schoBte sie laut Tabelle 
aber erst am 7. Mai. Dieses lag daran, dab das 
Friihjahr i94o llach dem strengen Winter be- 
kanntlich sehr spS.t einsetzte. Nicht llur Futter-  
roggen, sondern alle fiberwillterndell Futter-  
zwischenfriichte waren heuer etwa 2--3  Wochen 
sp/iter schnittreif als gewShnlich. 

Da ein Tag Unterschied praktisch wenig aus- 

ill der Tabelle weggelassen, weil sie wegen 
Auswillterungsliicken doch nicht vergleichbar 
waren. 

Aus demselben Grunde fehlen in der Tabelle 
auch: die GrCinmasseertrdge der Herktillfte mit  
fdTberwinterungsnote 3--5.  Die Ertr~ge der Her- 
kiinfte mit  l~.berwillterullgsnote I - - 2  und 2 da- 
gegen wurden noch mit  aufgenommen, weil sich 
bei  ihnell die wenigen Auswinterungslticken im 
Laufe der Entwicklung wieder verwachsell 
haben. 

Bei eiller Anzahl Herkfinfte wurde noch der 
Gehalt des Grtinfutters an Trockensubstanz ulld 
verdauIichem Rohprotein bestimmt. Abgesehen 
voll einigell Ausnahmen, die aber als llur ein- 
j/ihrige Ergebllisse nieht gesichert sind, dfirftell 
die ermittelten Ullterschiede innerhalb der 
Fehlergrenze liegell. 

Somit kommen ffir den gedachten Nutzungs- 
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zweck in erster Linie die ostm/irkischei1 Sorten 
Nr. 55 und 58 sowie der Staudenroggen Lim- 
burgerhof und vielMcht noch die griechische Her- 
kunft Nr. 33 in Betracht. Der sonst gute HeB- 
dorfer Johannisroggen Nr. 59 f~llt gegen diese 
vier in der Massenwfichsigkeit etwas ab. An 
zweiter Stelle w~ire noch zu nennen die jugo- 
slawische Herkunft  Nr. 24 und die griechischen 
Herkfinfte Nr. 27, 29 und 31. Bei ihnen lfifit 
aber die Winterfestigkeit schon etwas zu wfin- 
schen iibrig. 

Nennenswerte Vorteile gegenfiber dem Stau- 
denroggen konnten bei keiner der Herkfinfte 
ermittelt werden. 

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

Auf der Suehe nach eiilem im Fr~hjahr seDr 
zeitig schnittreifen Grfinfutterroggen f/it den 
Winterzwisehenfruchtbau wurden im Jahre 
~939/4 o 62 in~ und ausl/indische Roggen feld- 
m~13ig geprtift. Ffir den gedachten Zweck zeig- 
ten sich auBer einem seit Jahren in Deutschland 
gebauten sogenannten Staudenroggen Limbur- 
gerhof noch mehrere geeignet, keiner war jedoch 
nennenswert frfiher als dieser. M6glicherweise 
l~tlt sich auf z/ichterischem Wege eine weitere 
Verfrtihung erreichen; denn die meisten der ge- 
prtiften Roggen schienen wenig bearbeitet oder 
Landsorten zu sein. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfich~ungsforschung, Erwin ]3aur-Insfitut, Mtincheberg/Mark.) 

Ober die Zahl der Gene far Alkaloidfreiheit bei L~pinus luteus. 
Von J. H a c k b a r i h  und H.-J. Trol l ,  

Im Jahre 1928 wurden in Mtincheberg aus 
Landsorten der gelben Bitterlupine 3 alkaloid- 
freie StSznme ausgelesen, wor/iber v. SE~G- 
Busct~ 193o (3) berichtete. HACI<BARrI~ unter- 
suchte die Vererbung der Alkaloidfreiheit und 
ver6ffentlichte die Ergebnisse zusammen mit 
v. S~,GB~JSC~ I934 (1). Es stellte sich dabei 
heraus, dab die Alkaloidfreiheit jedes Stammes 
auf der Wirkung je eines recessiven Genes be- 
ruhte. Die Oene erhielten die Bezeichnung dul 
(Stamm 8), am (Stature 8o) und lib (Stature lO2). 
i938 teilte v. SE~OBuscI~ (4) mit, dab er I935 und 
1936 weitere 1I alkaloidfreie Pflanzen aus Land- 
sorten ausgelesen habe. Auf diese St~imme hat 
er seitdem an verschiedenen Stellen, zuletzt 194o 
(5) hingewiesen und die Vermutung ausgespro- 
chen, dab unter ihnen , ,wahrseheinlich ebenfalls 
neue Gene f/ir AlkaIoidfreiheit sein werden". Es 
sei ferner ,,anzunehmen, dab einzelne dieser 
St~imme einen besonders niedrigen Alkaloid- 
gehalt besitzen". Wir haben nun seit 1937 
Untersuchungen darfiber angestellt, ob diese 
Annahmen zu Recht bestehen und wollen im 
folgenden fiber die Ergebnisse beriehten. Der 
Weg der Prtifung war Mar vorgezeichnet. Zu- 
n~iehst muBten die neuen St~imme untereinander 
gekreuzt werden. Wenn zwei St~mme dasselbe 
Gen ffir Alkaloidfreiheit besitzen, mfissen die F :  
Pflanzen ebenfalls alkaloidfrei sein. Sind die 
Gene jedoch verschieden, so entsteht eine bittere 
F1-Generation. Ferner waren die neuen St/imme 
mit den drei alten Sti131upinenst/immen zu kreu- 
zen. Aus dem Verhalten dieser F1 war zu 
schliei3en, ob die Gene dul, am oder lib mit dem 

in den neuen St~immen vorhandenen identisch 
sind oder nicht. 

Die Untersuchung der K6rner der F1-Pflanzen 
der Kreuzu~gen der neuen siifien Stiimme unter- 
einander ergab 2 Gruppen, deren Vertreter je- 
wells alkaloidfreie F1-Pflanzen ergaben, wenn sie 

Tabelle i. V e r h a l t e n  d e r  F 1 - P f l a n z e r ~  
d e r  K r e u z u n g e n  y o n  7 n e u e n  S t ~ m m e n  

u n t e r e i n a n d e r .  

4505/:08 

4~66/Mo 

4~'08/r 

4#8r r ~'o5/~2 q586/r ~15~6/r162 ~507/:02 ~5~8/r 
(+) (+) (+) ! (+) 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + 

(+) + 

+ + 

+ 

miteinander gekreuzt wurden. In Tabelle r 
sind die Kreuzungsergebnisse der I. Gruppe dar- 
gestellt. (In dieser, vie in den folgenden Tabel/er~ 
zeigt ein +-Zeichen an, dab die F1-Pflanzen 
alkaloidfrei, ein---Zeichen, dab sie bitter waren. 
Die reziproken Xreuzungen sind in der rechten 
H~ilfte der Tabelle mit verwertet.) 

I6 yon den 2I m6glichen Nombinationen er- 
gaben einwandfrei alkaloid/reie F:Pf lanzen.  
Von den tibrigen 5 Kombinationen wurden bisher 
noch keine F1-Pflanzen untersucht (eingeklam- 
merte @-Zeichen). Es kann aber indirekt ge- 


