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(Aus dem t(aiser Wilhelm-In'~ .rut fiir Ziichtulagsforschung, Erwin Baur-Institut, Mtincheberg/Mark.) 

Gleichzeitig reifender Haul. 
Von W a l t h e r  Hof fmann .  

Zur Erzielung eines qualitativ wertvollen 
Ernte- und Faserproduktes bereitet die Zwei- 
h~usigkeit des Hanfes ftir den Aiibauer und 
Techniker grol3e Schwierigkeiten. Die mSnn- 
li@en Pflanzen sterben nach der Bliite ab, w~ih- 
rend die weibliehen Pflanzen bis zur Samenreife 
IIoch l~ingere Zeit ben6tigen. W~ihrelid dieser 
Zeit setzt auf den absterbenden m~innlichen 
Pflanzen eine R6ste am stehenden Halm durch 
Pilze, Bakterien usw. ein, die besonders bei 
feuchter Witterung bis zu einem weitgehenden 
Verderb der Faser fiihren kann. In Deutsch- 
land, wo Hanf fast ausschlieBlich auf feuchten 
Niederungsmooren angebaut wird, kommt es 
h~iufig vor, dab bis zur Samenreife der Weibchen 
die m~nnlichen Pflanzen zusammenbrechen und 
somit fiir die Ernte verlorengehen. In alien 
Fiilleli hat der zur Samenreife geschnittene Hanf 
eine geringere Qualit~it, da er sich aus den gr/i- 
nen weiblichen Stengeln und den abgestorbenen 
Miinnchen mit zersetzter und anger6steter Faser 
zusammensetzt. Infolge dieser Schwierigkeiten 
verzichtet m a n  vielfach auf eine Sameliernte 
nnd schneidet den Hanf IIach der Beendigung 
der Bliite als sog. Faserhanf. Da es aber unter 
unseren klimatischen und ackerbaulichen Be- 
dingungeli, besonders bel Anbau anf Niederungs- 
moor, nicht gelingt, eine ebenso hochwertige 
Faser wie z. B. in Italien zu erzeugen, ist es fiir 
Deutschland wichtig, einen kombinierten Samen- 
faserhanfbau zu betreiben, um die Rentabilit~it 
des Hanfbaues und die Saatguterzeugung sicher- 
zustellen. Gerade ftir diesen Samenfaserhanf- 
anbau bestehen aber die erw~hnten Schwierig- 
keiten durch die Zweih~usigkeit des Hanfes. 

In RuBland, wo in den n6rdlichen Gebieten 
~ihnliche Verh~iltnisse vorliegen, ist man seit 
1/ingerer Zeit mit gutem Erfolg bestrebt, gleich- 
zeitig reifenden Hanf zu ztichten, bei dem ein 
friihzeitiges Absterben der M/innchen nicht mehr 
eintrit t  oder eine schnellere Reife der weiblichen 
Pflanzen stattfilidet (I, 2, 3, 4). Bei der Grtin- 
dung der Faserpflanzenabteilung des Kaiser 
Wilhelm-Institutes fiir Ziichtungsforschung, 
Mtilicheberg,/Mark, wurde der Abteilung als eine 
der vordringlichsteli Aufgaben die ztiehterische 
Bearbeitung der Fragen, die sich aus der Zwei- 
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geschlechtlichkeit des Hanfes ergeben, zu- 
gewiesen. 1Jber die Ergebnisse dieser Arbeiten 
soll im folgenden berichtet werden. 

Die7 Bestimmung des Geschlechtes des Hanfes 
erfolgt genetisch nach dem x-y-Typus, d.h. 
auBer 9 paarigen Chromosomen, den Autosomen, 
besitzt die m~innliche Hanfpflanze ill ihrem 
Chromosomensatz 2 unpaare Chromosomen, 
von denen das eine dreigliedrig (x-Chromosom) 
und das andere kleiner (y-Chromosom) gestaltet 
]st. Das Weibchen enth~ilt auBer den Auto- 
somen nur zwei dreigliedrige x-Chromosomen 
(2, 4, 5). Bei der Bildung der Geschlechtszellen 
bildet das Weibchen nur Eizellen mit dem 
x-Chromosom, wShrend das M~nncheli Ge 2 
schlechtszellen mit dem x - o d e r  y-Chromo- 
sore ausbildet. Bei der Vereinigung von 
2 Geschlechtszellen mit x-Chromosomen ent- 
steht wiederum ein Weibchen, w~hrend helm 
Zusammentreffen yon x- und y-Chromosomen 
ein M~inncheli ausgebildet wird. Da beide M6g- 
lichkeiten gleich h/iufig eintreten, finden wir 
uligef~hr immer das gleiche Geschlechtsverh~ilt- 
nis I :  I (3). 

Beim t tanf  sind schon seit langer Zeit: ge- 
schlechtliche Zwischentypen, Intersexe, gefun- 
den worden (3). Die Verschiedeliartigkeit der 
Intersexe l~iBt sich nur dadurch erkl~iren, dab 
auch autosomale Gelie in die Geschlechts- 
bestimmung eingreifen k6nnen (3). In den ,ein- 
zelnen Hanfrassen und Herkiinftea treten solche 
Intersexe in unterschiedlicher H~ufigkeit auf (3)- 
Die Geschlechtstypen des Hanfes, die in Feld- 
bestiinden oder auch nach Inzucht auftrelten, 
lassen sich nach der Ausbildung der sekund~iren 
Geschlechtsmerkmale in 2 Reihen, die durch alle 
m6glichen l~bergangstypen miteinander ver- 
bunden sind, einordnen: 

I. in eine Reihe mit Pflanzen des weiblichen 
Habitus und 

2. in eine Reihe mit Pflanzen des m~nnlichen 
Habitus. 

Der weibliche Habitus der ersten Reihe ist  
charakterisiert durch eilien laubigen SproB mit  
dichtgedr~ngter Bliitenstellung. Die hier vor- 
kommenden Typen sind folgende: 
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I. Pflanzen mit  weiblichem Habitus und mit  rein 3, Pflanzen mit  weiblichem Habitus und mit  
weiblichen Blfiten = weibliche Pflanze. (Abb. I). weibliehen, zwittrigen und m/innlichen Bliiten 

Abb. I. Weibliche Pilanze. 

Abb. 2. Monbcische Pflanze mit  weiblichem Habitus. 

2. Pflanzen mit  weibllchem Habitus und mit  
weiblichen und zwittrigen Bltiten = weiblich 
zwittrige Pflanze. 

Abb. 3. Ferninisierte m~nnliche Pflanze (einige BlOtter sind enffernc, 
um die Bllitenstellung besser zu zeigen}. 

,:= zwittrig einh/iusige Pflanze des weiblichen 
Types. 

4. Pflanzen mit weiblichem Habitus und mit 
weiblichen und m~innlichen Bltiten = einh/iusige 
Pflanzen des weiblichen Types (Abb. 2). 

5. Pflanzen mit weiblichem Habitus und mit  
nut  zwittrigen Blfiten = zwittrige Pflanzen des 
weiblichen Types. 

6. Pflanzen mit  weiblichem Habitus mit  nur  
m/innlichen Bltiten = feminisierte mfinnliche 
Pflanzen (Abb. 3 und 4). 

Die Reihe mit m/innlichem Habitus, die einen 
lockeren, rispenartigen Blfitenstand aufweist, 
setzt sich aus folgenden Typen zusammen: 

I. Pflanzen mit m~nnlichem Habitus und mi t  
nut  m~nnlichen Bltiten = m~innliche Pflanzen 
(Abb. 5). 

2. Pflanzen mit  m/innlichem Habitus und mit  
m~nnlichen und zwittrigen Bltiten - -  m~nnlich 
zwittrige Pflanzen. 

3. Pflm~zen mit m~nnlichem Habitus und mit  
m~innlichen, zwittrigen und weiblichen Bltiten 
~- einh/iusig zwittrige Pflanzen des m/innlichen 
Types. 

4. Pflanzen mit m~innlichem Habitus und mi t  
mgnnliehen und weiblichen B1/iten -= ein- 
h~tusige Pflanzen des m~inntichen Types. 

5-Pf lanzen mit m/innlichem Habitus und 
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mit nut  zwittrigen B1/iten = zwittfige':Pflan, chen-trod ~6:~askulinisier ten Weibchen, die 
zen des m/innlichen Types. vielfach eine schnellere Reife der Samen auf- 

Abb. 4. Feminislerte mfinnliche Pflanze. 

6. Pflanzen mit m~innlichem Habitus und mit 
weiblichen Bltiten = maskulinsierte weibliche 
Pflanze (Abb. 6). 

Bei einigen Typen treten gegen Ende der 
Vegetationszeit noch Blfiten des anderen Ge- 
sehlechtes auf. Uberhaupt ist der EinfluB der 
AuBenbedingungen auf die Auspr/igung der Ge- 
schlechtsmerkmale sehr groB; doch ist es durch 
Ver~inderung der Aul3enbedingungen, Licht, 
Tagesl~inge, Verwundung usw, nach meinen Er- 
fahrungen nieht m6glich, den mgnnlichen bzw. 
weiblichen Habitus vollkommen abzu~indern. 

Die *dbergangstypen zwischen den beiden 
Reihen haben ein ~iuBerst unterschiedliches Aus- 
sehen und stellen meistens Kombinationen von 
den versehiedensten Typen der beiden Reihen 
dar. 

Das Vorkommen der geschlechtlichen Zwi- 
schentypen ist fiir die Ziiehtung eines gleich- 
zeitig reifenden Hanfes yon gr6Bter Bedeutung. 
Den gr6Bten Wert besitzen auBer den zwittrigen 
und den einh~iusigen Formen die Typen, die 
ebenso lange leben wie die weiblichen Pflanzen, 
bzw. die ebenso friih reifen wie die m/innlichen 
Pfianzen, d. h, also die zwittrigen und ein- 
h~iusigen Formen der Typen mit m~innlichem 
und weiblichem Habitus, die feminisierten 
M~innchen, die ebenso lange leben wie die Weib- 

Abb. 5. M~nnliche Pflanze. 

Abb. 6. Maskulinisierte weibliche Pflanze. 

weisen. S/imtliche Typen mit m~innlichem 
Habitus und weiblichen bzw. zwittrigen Bltiten 
sind ira allgemeinen schlecht fertil, und ihr 

2 4 *  
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Samenertrag ist sehr gering. Die Intersexe mit 
weiblichem Habitus sind dagegen gut Iertil und 
ergeben einen reichlichen Samenertrag: 

Sowohl die gleichzeitig reifenden Formen als 
auch die mon6cischen Formen sind erblich. Naeh 
Kreuzungen mit normalen miinnlichen Pfianzen 
spalten in der F2-Generation wieder Intersexe 
ab. Das Zahlenverh~iltnis der Aufspaltung ist 
sehr unterschiedlich, so dab der Vererbungs- 
modus noch nicht gekl~irt werden konnte. Nach 
den russischen Autoren (i, 3, 4) entstehen nach 
Kreuzungen weiblicher Pflanzen mit  feminisier- 
ten M~innchen iiberhaupt keine normalen m~inn- 
lichen Pflanzen, sondern nur Weibchen, mon6- 
cische Pflanzen und feminisierte M/innchen. F/Jr 
die yon mir gefundenen Typen trifft dieser Be- 
fund nicht zu, da ich sogar nach Selbstung 
monScischer Formen des weibliehen Types 
aufier Weibchen, mon6cischen Pflanzen und 
feminisierten M~innchen, immer einen gewissen 
Prozentsatz normaler m~innliche) Pflanzen er- 
hielt. Der Prozentsatz der normalen m~innlichen 
Pflanzen nahm erst mit  jeder Selbstungs- 
generation ab. Es konnten aber auch einzelne 
Linien gefunden werden, die sieh durch voll- 
kommenes Fehlen normaler Pfianzen aus- 
zeichneten. 

Den Intersexen mit weiblichem Habitus 
wurde bis jetzt die gr6Bte Beachtnng geschenkt, 
da sie ohne Zweifel die praktisch wertvollsten 
Typen ffir den Samen-Faserhanfbau darstellen. 
I936 wurden zwei mon6cische gut fertile Pflan- 
zen im slowakischen Hanf  aus dem oberen Waag- 
tal gefunden. Die Entdeekung der Pflanzen ge- 
schah erst,  als bereits eine Fremdbefruchtung 
dureh m~nnliche Pflanzen des Hanfbestandes 
eingetreten war. I m  Winter wurden die Samen 
im Gew~ichshaus ausges/it und Geschwister- 
befruchtungen durchgeffihrt. Im  Sommer 1937 
spalteten in der F2-Generation dieser Ge- 
schwisterbefruchtungen mon6cische Pflanzen 
und feminisierte m~nnliche Pflanzen ab. Diese 
feminisierten Miinnchen traten hier bei meinen 
Versuchen zum ersten Male auf; es konnte j edoch 
dieser Typ noch im selben Jahre in Einzel- 
pflanzennachkommensehaften des slowakischen 
Hanfes gefunden werden. Mit diesen intersexen 
wurden in groBem Umfange Selbstungen, Ge- 
schwisterbefruchtungen und Kreuzungen, auch 
mit  anderen Hanfrassen, so z. ]3. mit  KuI~xOW- 
schem und Se~tJRIC;schem Hanf  ausgeffihrt, die 
in den n~ichsten Jahren sowohl im Winter Ms 
auch im Sommer fortgesetzt wurden. Durch 
Inzucht, d. h. Selbstungen, Geschwisterbefruch- 
tungen usw. und dutch rechtzeitiges Ausmerzen 
der normalen m~innlichen Pflanzen in den Be- 

st/inden, gelang es, den durchschnittlichen Pro- 
zentsatz mS_nnlicher Pflanzen immer mehr zu 
senken, wie aus Tabelle I hervorgeht. 

Tabellei .  P r o z e n t e  n o r m a l e r  m~innl icher  
P f l a n z e n  in den J a h r e n  i937--i94i.  

z937 36--37 % 
I938 3o--32 % 
I939 ~r7--2o % 
~94 o 6--8 % 
~941 4--5 % 

Die jetzt noch vorhandenen 4 - -5% m~inn- 
licher Pflanzen spielen ffir den Anbau keine 
Rolle, nur bei den Vermehrungen des Saatgutes 
m/issen die m/~nnlichen Pflanzen gefemelt wer- 
den. Es ist abet zu erwarten, dab in kiirzester 
Zeit die m~innlichen Pflanzen vollkommen 
fehlen werden, denn bereits I939 waren Selb- 
stungsnachkommenschaften yon mon6cischen 
Pflanzen vorhanden, in denen keine normalen 
M~innchen mehr auftraten. 

t939 konnte so viel Saatgut erzeugt werden, 
dab I94o Drillpr/ifungen und Faserbestimmun- 
gen durchgeffihrt werden konnten. T94I wird 
eine Grol3vermehrung durchgefiihrt, um die 
Neuzfichtung m6glichst bald der Praxis zu- 
g/inglich zu machen. 

Die Zusammensetzung des gleichzeitig reifen- 
den Hanfes ergibt sich aus Tabelle 2. 

Tabelle2. Z u s a m m e n s e t z u n g  des g l e i c h z e i t i g  
r e i f enden  H a n f e s  I94o/4 L 

Weibliche Pflanzen . . . . . . .  7o--76 % 
Mon6cische Pflanzen des Fern. Types 6 ~  % 
Feminisierte M~nnchen . . . . .  7 - - I  2 % 
Normate mS~nnliche Pflanzen. . 4--6 % 
Nfaskulinisierte Weibchen . . . .  sehr selten 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dab 94--96 % 
der Pflanzen eine gleichlange Lebensdauer, und 
dab etwa 76--80% der Pflanzen einen Samen- 
ertrag liefern. Die Erntemasse ist praktisch 
gleiehf6rmig; die Stengel k6nnen unbeschadet 
bis zur Reife stehenbleiben. Zu diesem Zeit- 
punkt ist der Blattfall eingetreten, und die 
Stengel sind znm Tell bereits gebleicht. Die 
Trocknung bereitet infolgedessen bei der mittel- 
frfihen Reifezeit keine Schwierigkeiten. 

Beim oberflXchlichen Betrachten scheint ein 
Hanffeld mit  der Neuziichtung nur aus weib- 
lichen Pflanzen zu bestehen, da alle Pfianzen 
den weiblichen Wuehstyp haben. Abb. 7 zeigt 
einen normalen Hanfbestand, Abb. 8 dagegen 
gleichzeitig reifenden Hanf. Noch besser ver- 
ansehaulicht die Abb. 9 den Unterschied zwi- 
schen der Neuziiehtung (reehts des MaBstabes) 
und normalem zweih/iusigem Hanf  (links des 
MaBstabes). 
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Im Vergleich zu den beiden deutschen Hanf- 
zuchtsorten ergibt sich folgendes Bild (Tabelle 3). 

Die Blfite des gleichzeitig reifenden Hanfes 
findet etwas sparer start  als die der beiden Ver- 
gleichssorten. Dies liegt be- 
sonders daran, dab die femi- 
nisierten M~innchen sp~iter 
blfihen als die normalen M~nn- 
ehen. Der Beginn der B1/ite 
der Weibchen ist etwa zur glei- 
chen Zeit wie bei den Kontroll- 
sorten. Wenn die feminisier- 
ten M~nnchen zum Steuben 
kommen, sind an den weib- 
lichen Pflanzen bereits viele 
Narben befruchtungsfShig, so 
dab mehrNarben zurgleichen 
Zeit best~ubt werden als bei 
dem normalen Hanf, das be- 
deutet, dab d i e  Reife der 
Samen gleichm~Biger eintritt. 
In der Dauer his zur Samen- 
reife konnte kein Unterschied 
zu den Vergleichssorten fest- 
gestellt werden. 

Da der gleichzeitig reifende 
Hanf fast ausschlieglich aus Pflanzen mit weib- 
lichem Habitus besteht, erreicht seine H6he 
nicht die der Vergleichssorten, deren mittlere 
H6he sich aus den h6heren m~innlichen und 
den niedrigen weiblichen Pflan- 
zen ergibt. Vergleicht man 
aber die WuchshShe des gleich- 
zeitig reifenden Hanfes nur 
mit der H6he der weiblichen 
Pflanzen der Vergleichssorten, 
so ergibt sich kein Unterschied. 

Aus den Ertragszahlen des 
Jahres 194o k6nnen selbst- 
verst/indlich keine s~iehhalti- 
gen Schlfisse fiber den Wert 
des gleichzeitig reifenden Han- 
fes gezogen werden, sie zeigen 
jedoch mit Sicherheit an, dab 
er nicht schlechter als die Ver- 
gleichssorten ist. Weitere Prii- 
fungen werden durchgefiihrt. 

Der Samenertrag ist durch 
VogelfraB gemindert. DaB der 
gleichzeitig reifende Hanf einen 
hSheren Samenertrag bringen 
mug, ergibt sich schon aus 
der Tatsache, dab 7o--8o % der Pflanzen Samen 
tragen, w~ihrend bei normalem Hanf nur etwa 
5o--55% der Pflanzen Samentr~iger sind. 

Das Tausendkorngewicht des gteichzeitig rei- 

fenden Hanfes ist geringer als das der deutschen 
Zuchtsorten. KUHNOWscher und ScI~URIGscher 
Hanf haben ein Tausendkorngewicht yon 18 bis 
2og. Das Tausendkorngewicht des gleich- 

Abb. 7. Normaler  Hanf. 

zeitig reifenden Hanfes betr~igt dagegen nur 
15--17 g. 

Wie steht es nun mit dem Fasergehalt der 
Intersexe und des gleichzeitig reifenden Hanfes? 

Abb. 8. Gleichzeitig reifellder Hanf.  

- -  Zu dieser Frage liegen Ergebnisse yon Einzel- 
pflanzenuntersuchungen und yon gr6f3eren Ver- 
suchsproben vor. 

I. Ergebnisse yon Einzelpflanzenuntersuchun- 
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Tabelle 3- 
O l e j c h z e i t i g  r e i f e n d e r  H a n f  im V e r g l e i c h  m i t  S C ~ T R I G s c h e m  U. K u ~ x o w s c h e m  H a n f  
i94 ~ , M t i n c h e b e r g / M a r k ,  N i e d e r u n g s m o o r b o d e n  . . . . . . . . . . . . . . . .  Sc~uRiGscher Hanf  = lOO.) 

Au fgangBliite xaon eT--.~ I: Oesamt-ertrag Strohertrag Samenertrag 

~dz/ha Rel 'dz /ha  Re1 Tage Rel. cm I Rel. ]dz/ha] Rel. i I " ] I . 2. 

' t O O  ' ' ] I 0 0  " i H a l f  . . . . . . . . .  8o, , oo 11oo I lOO 
[ 6,0 • 5,0 I• ~ 

I93 IO5 [ 87,3 lO9 [ 79,7 Ii2 i o,9 i 82 
I •  ~=8, i  , •  O, lI  I 

I79 98 i 89,1 I r r  76,9 IO8 1,5 i 136 
I I-----4,3 1 •  l •  o,Iol 

KUHNOW t-Ianf . . . . . . . .  60 lO 3 

Gleichzeitig reifender Hanf  . . 69 119 

gen. Die Einzelpf lanzenuntersuchungen wurden 
mi t  der am Kaiser  Wi lhe lm-Ins t i tu t  ftir Z/ich- 
tungsforschung, M/incheberg/Mark,  entwickelten 

Abb. 9- Unterschied zwischen gleichzeitig reifendem und normalem Hanf.  (Links des Mag- 
stabes normaler, rechts des Mal3stabe~ gleichzeitig reifender Hanf.)  

Methode ausgefiihrt.  Tabelle 4 zeigt die Ergeb-  
nisse einer grol3en Anzahl  yon vergleichbaren 
Bes t immungen  an den verschiedenen Ge- 
schleehts typen  aus den Jahren  193 9 und 194o. 
Dm untersuchten  Pflanzen s t ammen  aus den 
5[fin, It eberger Hanfzuchtgt i r ten auf anmoor igem 
Sandl:oden. (Tab. 4). 

Aus der Tabelle g e m  hervor,  dab zwischen 
den T y p e n  mi t  weiblichem Wuchs kein wesent- 

licher Unterschied im Fasergehal t  besteht .  Die 
Schwankungen des Fasergehal tes  der femini- 
sierten M~innchen sind geringer, da  nu t  eine 

kleinere Anzahl  yon Unter-  
suchungen vorliegt. Die Pflan- 
zen des maskulinisier ten Types  
haben  einen etwas h6heren 
FasergehaK. FOr die weitere 
z/ichterische Bearbei tung des 
gleichzeitig reifenden Hanfes  
sind die groBen Schwankun-  
gen des Fasergehal tes  yon 
Wichtigkeit ,  da  sie die M6g- 
lichkeit zur Steigerung des 
Fasergehal tes  bieten. Eine 
Steigerung des Fasergehal tes  
l~Bt sich durch einfache Aus- 
lese erzielen, ohne dab Neuein- 
kreuzungen yon nieht  gleich- 
zeitig reifenden, faserreichen 
Hanfsor ten  notwendig sind. 
Arbei ten in dieser Rich tung  
sind bereits mi t  gu tem Erfolg 
im Gange. 

2. Ergebnisse der Versuchs- 
r6ste. Die R6ste und Aus- 

arbei tung der Versuchsproben wurde yon 
dem Kaiser  Wi lhe lm-Ins t i tu t  ffir Bastfaser-  
forschung, Sorau N.-L. I, durchgef/ihrt .  Das  
Hanfs t roh  wurde geriffelt ohne Wurzeln  ge- 
!iefert. 

193 9 wurden yon einer Versuchsparzelle,  die 

1 Dem Kaiser Wilhelm-Insti tut  ffir Bastfaser- 
forschung, Sorau, bin ich ftir die Durchftihrung 
der Versuche zu gr6Btem Dank verpfliehtet. 

Tabelle4. F a s e r g e h a l t  de r  v e r s c h i e d e n e n  G e s c h l e c h t s t y p e n  des  t -Ianfes.  

Anbau 1939 . . . .  
Anbau 194o . . . .  

weibliche Pfl. I 
% 

Schwan- 
Mittel kungen 

14,o  IO,O---26,O! 
14,o IO,O--27,8 ] 

Mon6cische Pfl. i Feminisierte 
des fern. Types i M~innchen 

O/jo Faser ! % Faser 
f Schwan- Mittel Schwan- i Mittel 

kungen i kungen 

14,7 Io,o--2o,o I 15,I 13,5--I6,8 
14,3 !11,6--17,9 ] -- 

Maskulinisierte 
weibl. Pflanzen 

% Faser 
Mittel [ Schwan- 

L kungen 

15,1 IO, I--25,8 

I6, 5 IO,8--24., 9 
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in weibliche, m~nnliche und intersexuetle Typen 
aufspaltete, die verschiedenen Typen getreni1 t 
geerntet und zur Faseruntersuchung an die 
Versuchsr6ste geschickt. Das Ergebnis geht aus 
Tabelle 5 hervor. 

Tabelle 5. 
Prozen4c F a s e r  v e r s c h i e d e n e r  G e s c h l e c h t s -  
t y p e n  des H a n f e s  n a e h  W a r m w a s s e r r 6 s t e .  

Typ 

I. Weibliche Pflanzen . . 
2. Mon6cische Pflanzen mit 

weiblichem Wuchs . . 
3. Feminisierte m~nnliche 

Pftanzen . . . . . . .  
4~ M~Lnnliche Pflanzen . '. 
5. Maskulinisierte weib- 

liche Pflanzen . . . .  

Ge- 
saint- 
laser 

% 

I6, 4 

16,9 

17,2 
~8,9 

I9,6 

Lang- 
laser 

% 

9 , I  

7,6 

7,5 
I 2 , 6  

, IO,4 9,2 

Werg 

% 

7,3 

9,3 

9,7 
6,3 

Die Pflanzen mit  weiblichem Habitus (I--3)  
zeigen einen ziemlich gleichen Fasergehalt;  der 
Fasergehalt der Pfianzen der mXnnlichen Reihe 
liegt dagegen um etwa 2 - -3% h6heF. Den 
Zahlen fiir Langfaser und Werg m6chte ieh 
keine allzu groBe Bedeutung beimessen, da die 
Sehwankungen dieser Werte sehr grog sind und 
sehr stark yon den verschiedensten Einfliissen 
abhfingen. Es bleibt abet  t rotzdem auff~illig, 
dab die m/innlich gestalteten Pflanzen ein gfin- 
stigeres Verh/iltnis yon Langfaser zu Werg auf- 
weisen, 

Der zweite R6stversuch wurde mit  dem Stroh 
des Vergleichsversuches 194o durchgeffihrt (vgI. 
Tabelle 3). 

Zur Untersuchung gelangten 3 St~mme des 
gMchzeitig reifenden Hanfes und ScHoRIGscher 
und KuI~NOWscher Hanf  als VergMchss0rten. 
Jede Probe bestand aus etwa 2o kg entsamtem 
Hanfstroh. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 6. Die 
Werte der dreigleichzeitig reifenden St/imme sind 
zu einer Zahl zusammengefal3t, da die St~imme 
keine allzu grol3en Unterschiede aufwiesen. 

Die Faserausbeute der 3 Sorten zeigt nur ge- 
tinge Unterschiede; sie ist praktisch als gMch 

Tabelle6. P r o z e n t  F a s e r g e h a t t  des g le icb-  
z e i t i g  r e i f e n d e n  H a n f e s  im u  m i t  
S C H U R I G s c h e m  u. KUHNOWSChom Hanf .  

Ge- Lang- Faserertrag 
samt- faser Werg Sorte laser nach Tab. 3 

Yo . % % dz/ha Rel. 

SCttURIG H. 18,4 l~ 7,7 I3,1 IOO 
KUHNOW H. I7.8 8,i 9,7 14,2 Io8 
gleichzeitig 
reifender H. 17, 7 9,6 8,1 13,6 lO 4 

zu bezeichnen. Auch die Ertragszahlen deuten 
die GMchwertigkeit der neuen Hanfsorte gegen- 
fiber den alten Sorten an, Wenn auch noch welter 
Yrfifungen zum endgtiltigen Urteil abgewartet 
werden mfissen. 

Mit der Ziichtung eines gleichzeitig reifenden 
Hanfes ist die Erreichung eines Iangangestrebten 
Zuchtzieles des Hanfes grunds~itzlich vollzogen: 
Die Sehwierigkeiten, die sich aus der Di6eie des 
normalen Hanfes ergeben, sind weitgehend be- 
hoben. Noch bleiben aber viele Aufgaben zu 
16sen, wie z. B. die Steigerung des Fasergehaltes, 
Anteil yon L.angfaser und Werg usw.  Daneben 
muB aber auch die Zuehtrichttfng, 'die einen 
vollkommen mon6cischen Hanf  anstrebt,  nicht 
vernachl/issigt werden. Aussichten auf Er- 
reichung dieses Zuehtzieles sind nach meinen 
Erfahrungen bei dem Mfincheberger Material 
unbedingt vorhanden. Metir als bistier soil  
weiterhin den Typen mit  m~innlichem Wuchs 
ein Augenmerk geschenkt werden, da sie eine 
hohe Faserausbeute und gute Qualit/it ver- 
sprechen, doch bieten die schlechte Fertilit/it 
trod der geringe Samenertrag dieser Formen 
noch gr613ere Schwierigkeiten. 
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Kornertragsqual i t~it  v e r b e s s e r n d e ,  s c h n e l l t r o c k n e n d e  k a h l h i i l s i g e ,  g e l b e  
L u p i n e n .  

Von H.-], Troll. 
Die Lupinenernte war bisher und ist im Grog- 1937 ver6ffendichte (2) Auffindung von Formen 

anbau noch heute unbestri t ten der schwierigste mit  nichtplatzenden Hiilsen k6nnen die sonst bei 
Teil des ganzen Lupinenanbaues. Durch die v. heiBem trockenem Wetter  (3) unvermeidlichen 
SENGBUSCH und ZIMMERMANN gelungene und Ernteverluste stark eingeschr~inkt werden, wenn 


