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In vorstehender Tabelle sind die Resultate 
der Rohfettbestimmungen nach der fibliehen 
SoxnLET-Methode und nach der Di/[erenz- 
methode A und B zu sehen. 

Daraus folgt, dab die Differenzmethode B ffir 
pflanzenzfichterische Zwecke mit  bestem Erfolg 
angewandt werden kann. 

Die Vorteile dieser Methode sind dieselben wie 
diejenigen der Differenzmethode A, welche dort 
unter a - - e  angeffihrt sind. Ein weiterer Vorteil 
der Methode t3 ist der, dab die Trockensubstanz- 
bestimmungen in der Untersuchungssubstanz 
und Fet textrakt ion (selbstverstfindlich in zwei 

verschiedenen Proben derselben Untersuchungs- 
substanz) parallel ausgeffihrt werden k6nnen, 
was eine neue Zeitersparnis bedeutet. 
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(Aus der Landwirtschaftlichen Versuchsstation Limburgerhof (Pfalz) der I. G. Farbenindustrie A.-G.) 

Drei Jahre Anbauversuche mit Hirse. 
Von P. Pelal. 

Die Hirse geh6rt zu unseren ~iltesten Kultur- 
pflanzen. Sie wurde in Deutschland frfiher ganz 
allgemein zur menschlichen Ern/ihrung angebaut 
und nahm damals auch bei uns die Stelle der 
Kartoffel und des Brotes als Volksnahrungs- 
mittel  ein. Wodurch ihr Anbau fast fiberall in 
Europa im Laufe der Jahrhunderte stetig zurfick- 
gegangen ist, zeigt sehr anschaulich G. GoY in 
seiner Schrift ,,Das Rfitsel der Hirse, Tatsachen 
und Theorien um eine vergessene Getreideart" 
(Nfirnberg 1938 ). Wenn hiernach auch verschie- 
dene Ursachen fiir die Zurfickdrfingung der 
Hirse verantwortlich zu machen sind, so dfirfte 
der Hauptgrund doch wohl in erster Linie darin 
zu suchen sein, dab in der Vergangenheit die 
fibrigen Getreidearten beim Anbau als Haupt-  
frucht wirtschaftlicher waren. Nach den Ergeb- 
nissen der Anbauversuche der letzten Jahre er- 
scheint der Hirseanbau bei den derzeitigen Prei- 
sen in extensiven Anbaulagen (z. B. an Stelle yon 
Hafer auf trockenen Sandb6den) selbst als Haupt -  
frucht heute durchaus wirtschaftlich zu sein, 
jedoch wird man die Hirse heute wohl vornehm- 
lich im Zwischen/ruchtbau einsetzen. Hier bieten 
sich ihr als K6rnerfrucht und als Grfinfutterpflan- 
ze wegen ihrer Sp~tsaatvertr~glichkeit viele M6g- 
lichkeiten. Von unseren Sommergetreidearten 
ist bislang nut  der Mais sp~itsaatvertr/iglich. Ihm 
gegenfiber besitzt die Hirse ffir die 6stlichen 
Gebiete noch den Vorteil der zeitigeren K6rner- 
reife. 

Nachstehend soll fiber die Ergebnisse der in 
den drei Jahren I938--194o durchgeffihrten 
exakten Hirse-Anbauversuche der Landwirt- 
schaftlichen Versuchsstation Limburgerhof be- 

richtet werden. Die Versuche wurden auf einem 
in guter Kultur  befindlichen, leicht humosen 
Sandboden (Kartoffel-, Roggen-, Gerstenboden) 
mit  nermalem N~ihrstoffgehalt und geregeltem 
Kalkzustand durchgeffihrt. Der Untergmnd war 
ebenfalls Sand, die wasserhaltende Kraft  des 
Bodens mithin gering und die j~ihrliche Nieder- 
schlagsmenge yon 56o mm daher als klein anzu- 
sprechen, zumal der Grundwasserspiegel i n den 
Sommermonaten auf fund 2 m abzusinken pflegt. 
Dfirreperioden im Vorsommer geh6rten zum 
normalen Witterungsverlauf. Die H6henlage 
betrug IOO m. 

Um einen fJberblick fiber die ffir die land- 
wirtschaftliche Nutzung in Frage kommenden 
Hirsen zu gewinnen, wurde zun~ichst ein m6g- 
lichst umfangreiches Herkunftsmaterial  be- 
schafft. Nach einigen kleineren Vorversuchen in 
den zurfickliegenden Jahren gelangten erstmalig 
im Jahre ~938 fund 250 in- und ausldndische 
Hirseherki~n/te in einem Anbauversuch zur Aus- 
saat. 16o davon schieden bereits nach ein i/ihriger 
Prfifung wegen Sp~itreife als fiir uns v611ig un- 
geeignet aus, sie gelangten entweder nicht mehr 
zur Samenausbildung oder nicht einmal mehr 
zur Blfite. Naeh dem zweiten Prfifungsjahr 1939 
fielen weitere 61 Herkfinfte wegen Sp~treife bzw. 
wegen unzureichender K6rnerertr~ige aus, so dab 
Ifir die dritte Prfifung im Jahre 194o nur noch 
29 Herkfinfte als beste fibrigblieben. Die Aus- 
saat wurde bei diesem Versuch in allen drei 
Prfifungsjahren zwisehen dem IO. und 15. Mai 
vorgenommen und die Dfingung wie ffir Sommer- 
getreide bemessen. 

Wie grog der Anteil fibersp~ter, also ganz 
13" 



148 P E H L  : Der Zt~chter 

u n b r a u e h b a r e r  Herkf in f te  bei den  e inze lnen  
H i r s e a r t e n  war ,  zeigt  Tabe l le  I .  

Aus  ihr  e rg ib t  sich schon,  d ab  die So rghum-  

T a b e l l e  I. 

Sorghumhirse , 
Rispent~rse ( P a u l -  

cure m i S a c e u m )  . 

Kolbenhirse,  groBe 
(Se tar ia  i ta l ica 
m a x i m a )  . . . 

Mohar-I<olbenhirse 
(Se tar ia  i ta l ica 
mohar ia)  . . . 

Hfihnerhirse ( P a -  
n i c u m  crus  galli) 

Anzahl der im i Anzahl der nach zwM- 
Jahre 1938 erst-[ jahdg.  Prfifungwegen 
malig z. Prfifung] Sp~itreife ausgeschie- 
;elangt. bestimm-] denen Herkfinfte 
baren Herkfinfte ] = % 

76 75 98,7 

65 51 78,5 

45 42 93,3 

17 9 53,o 

9 8 88,9 

h i rsen ,  die groBen K o l b e n h i r s e n  u n d  die Hf ihner -  
h i r sen  d u r c h s c h n i t t l i c h  eine Hingere W a c h s t u m s -  
daue r  h a t t e n  als die R i s p e n h i r s e n  u n d  die Mohar-  
K o l b e n h i r s e n  u n d  d a b  die e r s t e ren  fiir unse r  
K l i m a  i m  a l lgeme inen  zu sp~trei f  waren .  

Die dreij~ihrigen Durchschn i t t s e rgebn i s se  der  
27 b e s t e n  Herkf in f te  en th~ l t  die Tabe l l e  2. Die  
Ergebnisse  der  e inze lnen  Prf i fungsj  ahre  s e h w a n k -  
t en  wenig,  so dab  die e r r e c h n e t e n  D u r c h s c h n i t t s -  
zah len  zuver l~ssig  s in& Die sys t ema t i sche  Zu-  
geh6r igke i t  wurde  n a c h  y o n  Dr.  H.  LINSER (1938) 
z u s a m m e n g e s t e l l t e n  Bes t immungssch l t i s se ln  er-  
m i t t e l t .  Die H i r sen  s ind  in  der  Tabe l le  2 e i n m a l  
h i e r n a c h  u n d  ferner  n a c h  ihrer  Reifezei t  geord-  
net .  Auf  die wei tere  Gl i ede rung  (z. B. der  R i spen -  
h i r sen  in  K l u m p -  u n d  F l a t t e rh i r s en )  wurde  i m  
vor l i egenden  Ber i ch t  aus  G r i i n d e n  der  f i be r -  
s ich t l ichke i t  verz ich te t .  

Tabelle 2. D u r c h s c h n i t t s e r g e b n i s s e  d e r  1938--194 ~ g e p r f i f t e n  b e s t e n  H e r k i i n f t e .  

I 
Herkunf t  li e trag S menre,   N N Grfin- ~ s 

~ Pflanzen- 
~ :~ dz ha "~ ~ alll h6he 

�9 ~ o gin 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

O 
O 
O 

O,( 

0 , 0 2  

I .  Aug. 
I4.Aug. 
I4.Aug.  
14. Aug. 

14. Aug. 
i I4.Ang.  
12o. Aug. 
20. Aug. 
2o.Aug. 
23. Aug. 

25.Aug. 
4 -Sep t . /  
2. Sept. 
I4.Sept. 

2. beot.l 
2. ~eDt.I 
2. beot.I 
7. bePt.I 
2. be~t.I 
2. beDt.I 
7. bept.] 
9- bept.I 

2. 5eot.I 
2. 5eot.I 
2. beot.[ 

I3.Sept.  

2I .Sept.  

2I.SepK 

Rispenh i r se ,  

7 Deutschland 4: 
16o USA . . . . .  
1 6 8  U S A  . . . . .  5 .  
182 USA . . . . .  6. 

I48L Deutschland . 14. 
88 Gr iechen land .  14. 

163 USA . . . . .  14. 
49 Deutschland . 15. 

18o I USA . . . . .  16. 
123 Japan  . �9 �9 19. 

27i Griechenland . 22. 
47 Deutschland . 29. 
84  C h i n a  . . . .  3 I  
90 Argent in ien  . 8.J 

Moharko lbenh i r s e  , 

181 USA . . . . .  
189 Griechenland . 
164 USA . . . . .  
173 USA . . . . .  
157 Deutschland . 
267 Griechenland 
174 USA . . . . .  
I38 Rumgn ien  . . 

Kolbenh i r se ,  grog< 

52 Deutschland . 
1 5 6  Deutschland . 
I 5 8  Deutschland . 

Sorghumhi r se ,  

56 Por tugal  . . 

28~ S u d a n g r a s , U n g a r n  
13 o Hi~hnerhirse ,  

Japan  . . . .  

Jul i  274,0 
Juli  271,o 
Juli  250,0 
Juli  257,0 

Juli  432,6 
Juli  356,0 
Juli  409,6 
Juli  402,2 
Jul i  405,0 
Juli  494,0 

Juli  437,0 
Juli  525,0 
Juli  464,4 
ug. 539,0 

19. Juli  316, 4 
I9. Juli  31310 
21. Juli  423,6 
22. Juli  41o,o 
26. Jul i  357,0 
26. Jul: 318,o 
26. Jul! 404,2 
i.  Aug. 454,0 

20. JulJ 373,6 
21. JulJ 385,0 
21. Juli 368,o 

25 . Juli 618, 4 

24 . Juli 394,4 

25. Aug. 496,6 

L20  
115 
115 
115 

14o 
135 
15o 
15o 
I50 
125 

16o 
155 
16o 
165 

I I O  
IOO 
115 
12o 
Io5 
ixo 
I I5  
I25 

1 2 0  
1 2 5  
I 2 5  

235 

2 0 0  

14o 

ErtrAge 
(lufttrocken) 
Korn Stroh 
dz/ha dz/ha 

25,1 
27,2 
28,4 
30,2 

25,7 
24,4 
25,3 
33,7 
23,9 
23,6 

9,2 
I2,5 
16,o 

7,6 

26,5 
24,4 
2 5 , 0  
2 0 , 6  
2 I ,  5 
2 4 , 0  
2 3 , 2  
I9,4 

24,5 
23,0 
21,5 

35,I 

6,6 

I0,0 

58,I 
56,4 
~2,9 
)O,I 

74,I 
74,5 
77,1 
71, 5 
~3,o 
74,7 

~3,o 
)7,9 
)6,8 
31,4 

72,7 
36,1 
34,6 
32 ,2  

76,7 
77,3 

r b, Fa rbe  des 

= ' F rucht -  Kornes 
~ standes 

4,4 gelb gelb 
5,o b raunro t  b raun  
5,6 b raunro t  b raun  
5,2 b raunro t  b r aun  

4,7 b raunro t  dunkelbrn .  
4,7/braunrot  b r aun  
5, I gelb gelb 
5,2 gelb gelb 
5,1 gelb gelb 
4,3 gelb b raun  oder 

gelb 
4,5 gelb gelb 
3,6 gelb weiBgelb 
4, ~ gelb getb 
4,~ getb ,veil3gelb 

2, i b r aun  
2,2 b raun  
2, 7 gelb oder 
2, ~ b r aun  
2,~ b raun  
2,( b raun  

78, 3 2,6 b raun  
)4,o 2,3 braun  

78,5 2,5 hellgelb 
75,4 2,5 hellgelb 
74,4 2, 3 hellgelb 

13o,7 16,o ro tb r aun  

lO5,I 8, 3 graubr.  

13o,5 2,7 graugrfin 

gelb oder 
schwarz 

gelb  oder 
b raun  

gelb oder 
schwarz 

gelb oder 
b raun  

elb 
elb 
elb 

) raun  oder 
nack t  

r a u n b r a u n  

raugrfin 
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Die erzielten Durchschnittsergebnisse schwank- 
ten nicht nur yon Hirseart zu Hirseart, sondern, 
wie die Tabelle 2 zeigt, auch innerhalb der Art 
betr~ichtlich; hier insbesondere bei Rispenhirse, 
nachdem yon der formenreichsten Art der 
Sorghumhirse wegen Obersp~te der tibrigen nur 
eine einzige Herkunft tibriggeblieben war. Bei 
den Herkiinften der Rispenhirse (Abb. I und 2) 
liel3en sich nach SchoBzeit und Reife 3 Gruppen 
unterscheiden, eine friihe, eine mittelfrtihe und 
eine spate. Zu der ersten Gruppe geh6rten die 
Herktinfte Nr. 7, 16o, I68 und 182. Sie schogten 
und reiften am/riihesten und brachten sehr an- 
sehnliche I{6rnerertrfige, aber verh~iltnismSBig 
niedrige S t r o h - u n d  Griinfutterertr~ige. Ihre 
Grfinfutterernte fiel noch vor den Beginn der 
eigentlichen Getreideernte, ihre IZ6rnerernte da- 
gegen schon in die Getreideernte. 

Zu der mittel/rCihe~ Gruppe geh6rten die Her- 
kiinfte Nr. 48, 188, 163, 49, 18o und I23. Sie 
schogten und reiften bis zu etwa 2 Wochen 
sp~ter als die Herktinfte der frtihesten Gruppe. 
Zwar brachten sie durchschnittlich nur ungeflihr 
die gleichen K6rnerertr~ige wie diese, aber li6here 
Stroh- und Griinmasseertr~ige. Ihre Grtinfutter- 
ernte fiel in die Hauptgetreideernte, ihre K6rner- 
ernte schon in die Zeit nach dieser. 

Die spgi~es~e Gruppe bildeten die Herktinfte 
Nr. 27 I, 47, 84 und 9 o. Sie brachten neben den 
niedrigsten K6rnerertr~igen die h6chsten Stroh- 
und Griinmasseertr~ige dieser Hirseart. Teil- 
weise waren sie schon so sp~it, dab ihr Korn nicht 
immer v611ig ausreifte und dann eine blai3gelbe 
Farbe zeigte. 

Zusamme~/asse~d ist zu den Rispe~hirse~ zu 

Herk/infte kommen selbst fiir den ausschlieB- 
lichen Griinfutteranbau kaum in Betracht, weil 
die Notwendigkeit der Saatgutvermehrung be- 

Abb. i .  R~spenhirse, 

stem und hierbei eigentlich erst K6rnerertr~ige 
yon etwa 2o dz/ha ab tragbar erscheinen. 

.... ' ? i  

2~ t ~ 

~ Y ; , ,  - 'i~i.:~:, : ", f ~ ;  ~<~: 

Abb. 2, Verschiedenr Rispeniormen bei Rispenhlrse. 

sagen, dab die gepr/iften frtihen und mittelfrtihen 
Herkiinfte sowohl ftir die K6rner- als auch ftir die 
Griinfutternutzung brauchbar sind. Die sp~ten 

Bei den Herktinften yon Mohar-Kolbe~hirse 
(Abb. 3) fielen zwar meistens auch Friihreife 
und bessere K6rnerertragsfiihigkeit mit geringe- 
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rer Massenwiiehsigkeit zusammen. Aber die Un- 
terschiede waren hier viel kleiner als bei Rispen- 

w 

D~e Herk~nfte der grogen Ifolber~]~irse (Abb. 4 
und 5) waren alle sp~treif, aber trotzdem von 

Abb, 3. Mohar-K0!benhirse. 

hirse. Zudem waren die Moharhirsen im ganzen 
spStreifer als der Durchschnitt  der Rispenhirsen 

Abb, 4. Koibenhirse, gro~e. 

bemerkenswerter KSrnerertragsfiihigkeit. Da sie 
sich aber schlecht dreschen lassen und fiir Griin- 

Abb. 5. Verschiedene Formen der Koibenhirse. 

und darum diirften fiir den praktischen Anbau futterzwecke zu hartbliittrig sind, k6nnen sie 
nur die friihesten Herkiinfte in Frage kommen, eigentlich nut  als Vogel- und Wildfutter, also 



13. Jahrg.  7. Heft Drei Jahre Anbauversuche mit Hirse. 151 

doff, woes mSglich ist, die Fruchtst~inde unaus- 
gedroschen zu verwerten, einige Bedeutung er- 
langen. 

Die Hiihnerhirsen (Abb. 6) zeigten dieselben 
Nachteile wie die grol3en Kolbenhirsen. Ihre 
K6rnerertr/tge waren durchschnittlich sehr klein 
und ihre Blattbeschaffenheit noch nng/instiger 
als die der groBen Kolbenhirsen. 

Die ~orghumhirsen (Abb. 7--9) hatten ffir die 
K6rnergewinnnng in unserem Klima eine viel 

ertrag der Versuche. Sie war in der Massen- 
wiichgigk~it dem ebenso sp/iten Sudangras stark 
fiberlegen. Nut  die K/ilteempfindlichkeit im 
Jugendstadium und der Blaus/iuregehalt waren 
bei der Sorghumhirse etwas gr613er als beim 
Sudangras. Die Frage der Verwertbarkeit des 
Kornes Iiir die menschliche und tierisctle Er- 
n/ihrung (in Italien soil daneben das Korn der 
Sorghumhirse in stelgendem Mal3e auch zur 
Treibstoffspirituserzeugung herangezogen wer- 

m 

Abb. 6. Ht~hnerhirse. 

zu lange Wachstumsdauer. Meistens wurden sie 
im Sp~therbst vom Frost noch in der Bltite 
tiberrascht. Dagegen lieferten Sie auBerordent- 
liche Grtinmasseertr~ge. Nur eine einzige (die 
Herkunft Nr. 56) erwies sich auch ftir die K6rner- 
gewinnnng geeignet, doch ist sie vorl~ufig nicht 
rein, sondern ein Formengemisch. Von 79 be: 
stimmbaren Herkiinften des ersten Prfifungs- 
jahres 1938 hat sic h diese durch alle 3 Prtifungs- 
jahre als einzige gehalten. Sie schoBte dureh- 
schnittlich am 25. Jnli, reifte am I3: September, 
was ffir eine Sorghumhirse augergewShnlich frtih 
ist, und brachtc mit durchschnitttich 35,I dz/ha 
den h6chsten KSrnerertrag und 194o mit 
6IS,4odz/ha den zweith6chsten Grfinmasse- 

A bb. 7- Einige Formen von Sorghumhirse. 

den) ist noch zu kl/iren, desgleichen die Giftig- 
keitsgrenze bei der Griinverffitternng (Blau- 
S/iuregehalt). Das - Sorghumhirse-Stroh war 
wegeI1 seiner Sperrigkeit als Einstreu so gut wie 
unbrauchbar, aber f/ir die Zellstofferzeugung 
nach dem Untersuchungsbefund der Vereinigten 
Strolistoff-Fabriken in Coswig vom Io. Jan. I941 
gut geeignet: Die Herkunft Nr. 56 dtirfte eine 
tier wenigen rechtzeitig reifenden und damit ftir 
unser Klima geeigneten Sorghumhirsen sein. Die 
Untersuchung des Blans~iuregehaltes in ver- 
schiedenen Entwicklungsstadien brachte fol- 
gendes Ergebnis (Tab. 3). 

Das Ergebnis deekt sich mit den Angaben yon 
J. SCI-IIEBLICH ,,Untersuchungen zur Ztichtung 
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T a b e l l e  3- 

Probenahme bei Pflanzen- i mg Bta~asgmre in 
h6he cm 5 ~ kg Grfinmass. 

18. Juni 194 ~ 
24. Juni 194 ~ 
I. Juli 194 ~ . 
8. Juli 194 ~ . 
15. Juli 194 ~ 
22. Juli 194 ~ 
29. Juli i94 ~ 
5. Aug. 194 ~ . 

25 
55 
95 

1 3 o  
1 5 o  

18o (Schossen) 
185 (in Bltite) 
20o (in B1/ite) 

630 
6 0 0  
4 2 0  
3 0 0  
~ 5 o  
1 7 o  
I 4 o  
i o o  

Ernghrung der Pflanzen abh/ingig. Die Unter-  
suchung einer als Stoppelfutterpflanze am 
18. Juli angebauten anderen Sorghumhirse (Bul- 
gar. Besenhirse) ergab folgendes (Tab. 4)- 

Danach war eine deuttiehe Abh/ingigkeit des 
Blaus/iuregehaltes vQn der H6he der N-Dfingung 
erkennbar.  

Zusamme~/assend kann zu den Ergebnissen 
dieses yon I938--I94O, drei Jahre  lang, durch- 
gefiihrten Anbauversuches gesagt werden, dab 

Abb. 8 u. 9. Einige Formen von Sorghumhirse. 

yon Sudangras und Hirsearten" in Landw. Jb. 
I938, Heft  3, insoweit, als der Blaus/iuregehale 
im Jugends tad ium auch bier am gr6Bten war 
und mit  fortschreitender Entwicklung abnahm. 
Dagegen fanden wir im Gegensatz zu SCmEBCmH 
auch noch Blaus~iure bei B1/ihbeginn, so dab man 
nach unserem Ergebnis mit  Biaus/iurefreiheie 
des Sorghumhirse-Griinfutters wahrscheinlich 
niche rechnen daft, es sei denn, man liege es 
iiberse/indig werden. I m  Hinblick auf die Mas- 
senwiichsigkeit w/ire es natiirlich zu begriigen, 
wenn die Ziichtung einer blaus~iurefreien oder 
sehr blausgurearmen Sorghumhirse gel/inge. 

Der Blaus/iuregehalt war ferner auch yon der 

mit  geeigneten Sorten yon Rispenhirse und 
Mohar-Kolbenhirse K6rnerertr~ige erzielbar wa- 
ren, die sich in der H6he mit  denen yon Sommer- 
gerste Und Haler  messen k6nnen bzw. denen des 
Hafers in trockenen Lagen durchschnit t l ich 
iiberlegen sind. Hinzu kommt,  dab diese Ertrfige 

T a b e l l e  4. I I Probe- Pflanzen- mg 131ausXure 
Dfingung nahme h6he in 5 okg Grfin- 

am cm masse 

PK ohne N �9 .]9. IO.4 of 7 ~ ! 45 ~ 
PK + 5 ~ kg N/ha 75 I 560 
P K + l o o  . . . .  ',', 1 85 1 600 
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infolge der Sp/itsaatvertr/iglichkeit der Hirse bei 
bedeutend sp/iterenAussaatzeiten m6glich waren, 
so dab sie zur K6rnergewinnung mit Effolg im 
Zwischenfruchtbau eingesetzt werden kann. Im 
ganzen verdient die Rispenhirse vor der Mohar- 
Kolbenhirse de n  Vorzug, weil sie durchschnitt- 
lich ertragsreicher und etwas standfester, fe rner  
groBk6rniger bzw. anselaniicher im Korn ist und 
sich leiehter dreschen und reinigen 1/iBt.: Einen 
grol3en Mangel haben sie als K6rnerfrucht aber 
beide, n/imlich den, dab das Stroh sp~ter reift 
als das Korn und nach dem Drusch nachge- 
trocknet werden muB. Der Drusch wird deshalb 
am besten auf dem Felde vorgenommen. Das 
Stroh ist fiir. Einstreuzwecke und, gut geerntet, 
auch zur Ffitterung brauchbar, Als Gr/infutter- 
pflanze waren beide sehr  anbauwiirdig und 
wurden - -  trotzdem die Rispenhirse ziemlich 
stark behaart ist - -  sehr gerne gefressen. 

Neben diesen beiden Hirsen scheiden die 
Htihnerhirsen wegen ungenfigender K6rner- 
ert~:~ge und wegen schlechter Grfinfuttereignung 
ffir den landwirtschaftlichen Anbau ganz aus, 
w~ihrend die groBen Kolbenhirsen wegen schwe- 
ten Druschs und Schlechter Grfinfuttereignung 
zwar ffirdie landwirtschaftliche Nutzung unge- 
eignet sind, wegen recht guter K6rnerleistungeu 
abet, wie bereits gesagt, f/ix Wild- und Vogel- 
futterzwecke in Betracht kommen. 

Die Sorghumhirsen kommen als Gr/infutter- 
pflanze wegen ihres BlausS~uregehaltes trotz 
grol3er Massenwfichsigkeit nut  sehr bedingt in 
Frage. Ihre  Stellung als K6rnerfrucht ist - -  
rechtzeitige Reife wie im Fall der Herkunft  
Nr, 56 vorausgesetzt - -  noch umstritten. 

S~mtHche I-Iirsen zeigten in der ersten Jugend- 
entwick!ung ein langsames Wachstum. In dieser 
Zeit mul3te durch Hacke und Egge das Unkraut 
vernichtet und der Boden often gehalten werden. 
Nachdem dieses gef/~hrliche Stadium abet fiber- 
wunden war, wuchsen sie sehr rasch und ben6- 
tigten dann keine weitere Pflege mehr. Auf 
K~tlteriickschl~ge im Fr/ihjahr reagierten sie 
ebenso wie Mais mit Gelbwerden der B1/itter, 
besonders die Sorghumhirsen. Trockenzeiten 

iiberstanden alle Hirsen ausgezeichnet, was sie 
f /Jr  trockene ~Saiadb6den besanders wertvoll 
macht. Die Rispenhirse und die lVIohar-Kolben- 
hirse wurden bei versp~itetem Griinfutterschnitt 
erst allm~ihlich fiberst/indig, dagegen verholzten 
die Sorghumhirsen, wenn man sie fiber den Zeit- 
punkt des Fruchtstandschiebens hinaus stehen 
lieB, rasch und waren dann als Gr/infutter zu 
hartstengelig. Die K6rnerernte der Hirsen muf3te 
erfolgen, wenn die,Spitzenk6rner die Reifefarbe 
angenommen hatten, die tiefer sitzenden pflegten 
dann noch geniigend nachzureifen. Wurde mit 
dem Schnitt zu lange gewartet, so bestand ins- 
besondere bei Rispenhirse -- K6rnerausfallgefahr. 
Kleine Anbauf]/ichen waren dem VogelfraB sehr 
ausgesetzt, bei gr6Beren F1/ichen war aber die 
ScMdigung nicht gr6ger als bei jedem anderen 
fr/ih reifenden Feldbestand, also wie bei Raps 
oder Wintergerste. Bei der Saat. war zur Er- 
zwingung eines raschen und freudigen Aufganges 
auf guten BodenschluB zu achten. Das Saatgut 
muBte gebeizt werden, weil sonst Ertragsausf/ille 
durch ~Staubbrand entstanden-. 

Die in dem soeben besprochenen dreij/ihrigen 
Versuch ermittelte hohe Griinmasseertragsf~hig- 
keit der einzelnen Hirsearten wurde durcheinen 
weiteren, am 8. Mai I94o zur Aussaat gebraehten 
Hirseanbauversuch m i t  gesteigerten N-Gaben be- 
st~itigt. Die Ergebnisse finder/sieh in der  Tab. 5- 
Die sp~treifenden Rispenhirsen mit ihren l~inge- 
ren Waehstumszeiten brachten aueh hier hShere 
Griinmasseertr~ige als die frfiheren und die ge- 
prfifte Sorghumhirse war auch hier allen anderen 
Arten in der Massenwfichsigkeit weir fiberlegen. 
Es liel3en sich durch hohe Stickstoffgaben bei 
allen Hirsen die Griinmasseertr~ige sowie die 
Eiweil3gehalte und Eiweil3ertr~ge sehr stelgern, 
so dab praktisch die Eiweif31eistungen yon Legu- 
minosen erreieht wurden. Wenn die Hirsen auch 
f/ir verh~iltnism~iBig anspruchslos gelten, so 
waren ihre Leistungen durch entsprechende 
Diingung, wie dieses Ergebnis zeigt, doch sehr 
steigerungsffihig. 

Die bisher aufgezeigten Ergebnisse wurden bei 
Maiaussaaten erzielt. DaB zur K6rnergewinnung 

Tabe l l e  5. 

22 ~ . ~  

N~ I N~ o o ~  

ertrag dz/ha 

P K I  N1 I N2 

Trocken- ] 
substanz % i .d.  Trockens. % 

PK N 1 N2 PK I N 1 N~ 

Verdaul. Rohprotein 
:Ertrag dz/ha 

N~ 

Grfinmasse- 

PK N I 

5,7 361,2 389,1 19,5 16,8 I9,O 3,54 5,27 6,23 1,7 3, 2 
~,5 412,5 454,7 19,7 I7,4 16,9 3,68 4,94 5,55 1,8 3,5 
),3 327,4 347, 8 22,8 20,8 25,8 5,9.5 6,44 - -  3,1 4,4 
~,7 363, 6 38I, ~ 23,0 19,2 18, 3 3,69 6,o 3 6,9o 2,2 4,2 

519,9 548,9 15,o 15, 3 i5, 3 3,83 5,09 6,33 2,0 4,o 

 is en rse, 15o lOO 4 Juli]194,4[ 297,4 321,3 16,4 143 14,5 / 
,, mittelfrtih I 5 ~ ioo 15. Juli 246,71361,2 38%1 19,5 16,8 I9,O i ,, sp~t 15 o Ioo 29. Juli 254,51412,5 454,7 19,7 17,4 16,9 

Mohar-Kolbenhirse[ 5 ~ ioo 22. Juli 229,3t 327,4 347,8 22,8 2o,8 25,8 
Kolbenhirse, grol3e]5o IOO 22. Juli 258,7 363,6 381,o 23,0 19,2 18,3 
Sorghumhirse. . .] 5 ~ Ioo I. Aug. 348,9 519,9 548,9 15,o 15, 3 15, 3 

4,3 
4,6 
4,3 

4,8 
5,3 
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T a b e l l e  6. 

Saa f i  d u r e h s c h n i •  a m  18. J u l i  
Mais (z. Vergleich)l 5o lOO lO. Okt. I 283,1 ] 358,11 396,61 11,11 
Rispenhirse,  frtih 5 ~ ioo I8.Sepr 140, 3 192,9 2oo,o I5,O I i4,o 
Mohar-Kolbenhrs.  5 o too 26.Sept. I 115,1 164,2 194,1 I8,2 16,6 

S a a t  d u r c h s c h n i t t l i c h  am 4. Augus t  
Rispenhirse, frtih 5 o)oo127.Sept. IO9,8 I47,71 163,9I I3,2 12,7 
Mohar-Kolbenhirs. 5 ~ IOO 3o.Sept. 9o, 4 123,71 I46,4! 15,9 14,8 

Trocken- I Verdaul. Rohprotein 
i 

k l. d. Trockens. % Ertrag dz/ha 

IO,411o,191%19113,53 I3,3I 13,6515,55 
13,8 9,83 12,57 13,941 2,o7i 3,4 o 3,84 
15,2 8,76 11,78 I3,44~ 1,84 ;, 3, 21 3,97 

12,2 I2,6 115,I II7,9 1,84 2,79 3,54 
I4,I II,O 1114,8 17,8 1,59 2,7o 3,69 

Tabe l l e  7. 

~ . ~  ~ ~ . ~  
Grtinmasse- 
ertrag dz/ha 

P K I  N1 I N~ 

Trocken- 
substanz % 

PK] N , ]  N, 

Verdaul. Rohprotein 

i. d. Trockens. % / Ertrag dz/ha 

f N, I PKI I 
I L S o r g h u m h i r s e . . .  5 ~ IOO IO Okt. 283,3 331,3 356,5 15,8 15,3 14,9 5,56 7,83 8,3o 1,96 3,72 4,18 

Mais (alsVergleich) 5 ~ Ioo IO. Okt. 260, 7 36o,21 414,7 17,o 16,8 16, 3 5,75 6,62 7,15 2,49 3,85 4,49 

auch sp~itere Aussaaten yon Erfolg sein k6nnen, 
zeigte uns das Ernteergebnis eines 1/4 ha groBen 
Feldstiickes, welches wegen {)berschwemmung 
im Yriihjahr ftir die Ansaat yon Sommergetreide 
zu sp~it trocken wurde. Am I. Juni ges~it, reifte 
friihe Rispenhirse bis zum 26. August dort gut 
aus und brachte bei normaler Diingung noch 
.einen Durchschnittsk6rnerertrag yon 21,8 dz/ha. 
Bemerkenswert ist hierzu, dab der Boden mit 
4,7 P~ sauer war, was best~tigt, dab zumindest 
die Rispenhirse gar nicht so s~iureempfindlich ist. 
Das Stroh muBte nach dieser sp~iten Ernte aller- 
dings kompostiert werden, da es schwer trocken 
wurde. 

Wegen ihrer Raschwiichsigkeit und verh~ilt- 
nism~igigen Billigkeit in den Aussaatkosten bzw. 
wegen des sich hieraus ergebenden geringen 
Anbaurisikos kommt den Hirsen Bedeutung als 
Stoppd/u#erp/lanze zu. Ihrer W~irmebediirftig- 
keit wegen miissen sie - -  ebenso wie Mais - -  
allerdings noch rechtzeitig ges~it werden k6nnen. 
Der halbe Juli kann nach unseren Versuchen in 
der u normalerweise als sp~itester 
Aussaattermin gelten. Wie die Ergebnisse in 
Tabelle 6 zeigen, erlitt die Aufang-August-Saat 
im zweij~ihrigen Durchschnitt in Saatzeitver- 
suchen nach Wintergerste bereits eine merkliche 
Ertragseinbuge. Gegeniiber Mais leistete die 
Rispenhirse und die Mohar-Kolbenhirse im 
Stoppelfruchtbau zwar weniger. Es ist dabei 
aber zu beriicksichtigen, dab die tIirsen auch 
frtiher schnittreif wurdeI1, was besonders im 
SP~itherbst bei vorzeitigem Einsetzen yon Frfih- 
fr6sten ins Gewicht fallen kann. Dagegen war 
die massenwiichsigere Sorghmnhirse (Bulgar. 

Besenhirse) dem Mais (Gelber badischer) in drei- 
j~ihrigen Versuchen bei durchschnittlicher Aus- 
saat am Io. Juli in den Leistungen beinahe gleich- 
wertig, wie die Tabelle 7 zeigt. 

Es l~igt sich zusammen/assend zu unseren von 
I938 bis I94o durchgeftihrten Stoppel/utter- 
versuchen sagen, dab die Rispenhirse und die 
Mohar-Kolbenhirse auch hier recht befriedigende 
Leistungen zeigten und dab die Sorghumhirse 
sogar wieder hervorragend massenwiichsig war. 
Neben dem Anbau als Reinsaat wurden mit 
Rispenhirse und Mohar-Kolbenhirse ferner gute 
Ergebnisse als Stiitzfrucht im Gemenge mit 
Leguminosen erzielt; fiir leichte B6den ein Ge- 
winn, well es dort wegen des Versagens der 
Pferdebohne h~iufig an geeigneten Stiitzpflanzen 
fiir Erbsen und Wicken im Stoppelfutterbau 
fehlt. 

An den erzielten Ergebnissen erscheint uns 
besonders erfreulich, dab die ffir die breitere 
Praxis als K6rner- und Grtinfutterpflanzen in 
Betracht kommende Rispenhirse und die Mohar- 
hirse wegen ihrer Diirrewiderstandsf~ihigkeit 
gerade auf leichten, trockenen Sandb6den er- 
folgreich sind, f/Jr die wir bekanntlich so wenig 
sichere Pflanzen haben. Zwar wird das Hirse- 
korn bei uns bisher fast nur als Kiicken- und 
Vogelfutter oder zur menschlichen ErMitlrung 
benutzt. Es wXre aber denkbar, dab ein loh- 
nender Anbau auch bei uns zu einer allgemeine- 
ren Verwendung des Hirsekornes als Viehfutter 
fiihrt. Der Spelzenanteil z. B. bei Rispenhirse 
soil durchschnittlich etwa dem von Wintergerste 
entsprechen und der N//hrstoffgehalt dem des 
Hafers gleichkommen. In den Balkantgndern 
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wird Hirseschrot angeblich erfolgreich znr 
Pferdefiitterung benutzt und bei der Schweine- 
mast nach anf~nglicher Maisf/itterung zur 
Ausm~istung an Stelle yon Gestrenschrot ver- 
wendet. 

Durch ziichterische Bearbeitung sind die 
Hirsen in mancher Hinsicht sicher noch verbes- 
serungsf~ihig. Neuzeitliche Zuchtmethoden sind 
bei ihnen - -  abgesehen yon der jiingsten Zeit - -  
wohl noch kaum angewandt worden. 

{Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Mfincheberg/Mark, 
Zweigstelle Baden, l~osenhof bei Ladenburg a. N.). 

Untersuchungen fiber den Ertrag getriebener diploider und tetraploider 
Gartenkresse (Lepidi~m satlv~m). 

Von F. S e h w a n t t z .  

Im Fr/ihjahr 1938 wurde in M/incheberg neben 
zahlreichen anderen Kulturpflanzen Handels- 
saatgut der Gartenkresse (Sorte: extrakrause 
yon DIPPE) mit Colchicin behandelt. Zwei ver- 
schiedene Methoden wurden hierbei angewendet. 
Einmal wurden je IOO Samen vor der Aussaat 
verschieden lange Zeit (I Tag, 2, 4, 6 und 8Tage) 
in Colchicinl6sungen yon verschiedener Kon- 
zentration (I, o,5, o,I, o, o5, o,oi, o,oo5, o,ooI, 
o,ooo5 und o,ooo1%) eingeweicht, nach dem 
Auflaufen verh/iltnism~il3ig weitl~iufig pikiert und 
in den Pikierk~isten zum Abbltihen gebracht. In 
einer zweiten Versuchsserie wurden je IOO Keim- 
linge sofort nach dem Auflaufen mit Hilfe eines 
Zerst/iubers viermal, achtmal, zw61fmal und 
sechzehnmal mit einer o,25%igen Colchicin- 
16sung im Abstand yon je 12 Stunden iibersprtiht. 
Nach AbschluB der Behandlung wurden die 
Pfl~nzchen gleichfalls weitr/iumig pikiert und in 
den Pikierk~isten zum Abbltihen gebracht. Je 
st~irker die Colchicinbehandlung war, um so mehr 
Pflanzen starben infolge der Behandlung Ir/ih- 
zeitig ab. Der Erfolg der Colchicinbehandlung 
wurde durch Pollenmessungen, die gelegentlich 
durch cytologisChe Untersuchungen nach dem 
Schnellf~irbeverfahren yon Heitz kontrolliert 
wurden, festgestellt. 

Es wurden auf diese Weise insgesamt 148 
Pflanzen mit vermehrter Chromosomenzahl ge- 
funden. Ein kleinerer Teil yon diesen Pflanzen 
bestand aus Chim/iren aus diploidem und tetra- 
ploidem Gewebe; diese Pflanzen wurden ebenso 
wie die diploiden Pflanzen sofort beim Aufbltihen 
entfernt. 119 Pflanzen schienen rein tetraploid 
zu sein, und 4 Pflanzen zeigten eine so starke 
Vergr613erung des Pollens, dab angenommen 
werden konnte, dab es sich hierbei um Okto- 
ploide handelte. Alle diese Pfl/inzctlen, yon denen 
3 aus der sechzehnmal, eins aus der zw61fmal 
besprtihten Versuchsserie stammte, waren auf- 
fallend klein, sie besaBen sehr stark gest6rten 

Pollen und erbrachten keinen keimf/ihigen 
Samen. 

Von den beiden angewandten Methoden er- 
wies sich hier wie auch in anderen entsprechen- 
den F/illen die Behandlung der Keimpflanzen 
der Samenbehandlung weitaus iiberlegen: durch 
die Samenbehandlung konnten insgesamt nur 
3 Pflanzen mit vermehrtem Chromosomenbe- 
stand erhalten werden, alle iibrigen polyploiden 
Pflanzen stammten yon der zahlenm~iBig sehr viel 
kleineren Versuchsserie, in der die Keimlinge mit 
Colchicin behandelt worden waren. In dieser 
Serie nahm der Anteil der Polyploiden mi t  der 
Zunahme der.H/iufigkeit der Colchicinwirkung 
zu. Diese geringere Wirksamkeit der Samen- 
behandlung l~iBt sich wohl so erkl/iren, dab bei 
dieser Methode auch die Wurzeln durch das Col- 
chicin gesch/idigt und gehemmt werden. Daher 
werden dort, wo das Colchicin wirksam geworden 
ist, die Pflanzen in der Regel wohl erheblich 
st/irker gesch/idigt, als dies bei erfolgreicher 
Keimlingsbehandlung der Fall ist. 

Das yon den vermutlich rein tetraploiden 
Pflanzen erhaltene Saatgut wurde im gleichen 
Sommer nochmals ausges/it. Die jungen Pflgnz- 
chen zeigten im Verh~ltnis zu den gleichzeitig 
ausges~iten diploiden Kontrollen alle typischen 
Anzeichen der Polyploidie: Vergr6Berung der 
Bl~itter und der ganzen Pfl~nzchen, dunklere 
F/irbung der B1/itter und sp~iteres Einsetzen des 
B!tihbeginns. 

Die Pflanzen wurden wieder in Pikierk~isten 
im Gewfichshaus zum Abbliihen gebracht. Eine 
Untersuchung des Pollens erfolgte nicht, da in 
der Bliitezeit andere wichtige Arbeiten dr~ngten 
und nach dem Aussehen der Jungpflanzen deren 
Tetraploidie erwiesen schien. 

Die Aufarbeitung des so erhaltenen Saatgutes 
im Winter 1938/3 9 zeigte bereits, dab die Pflan- 
zen dieser ersten Generation nach der Behand- 
lung wenigstens zur Bltitezeit keineswegs alle 


