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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 
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Tabelle 11 . N i e d e r s c h l a g s d u r c h s c h n i t t  in  mm I891--193 ~ . 

Febr.  Mgrz April  ] I I Sept" Station Jan. 3/iai J u n i  Juli  Aug. Okt. Sa. 

63 I 82 Schleswig . . . . .  
Lfineburg . . . . .  
Schwerin . . . . .  
Rostock . . . . .  
K6slin . . . . . .  
Beeskow . . . . .  
Petkus . . . . . .  
Mtincheberg . . . .  
Landsberg a . W . .  
Schneidemiihl . . . 
Breslau . . . . . .  
K6nigsberg Pr. 

Mittel . . . . . . .  

1 Aus , ,Klimakunde 

6i 
49 
54 
44 
52 
42 
45 
41 
43 
34 
38 
46 

45,7 

49 52 
41 45 
4 ~ , 46 
33 37 
4 ~ 42 
3 ~ 34 
34 39 
31 35 
32 37 
25 29 
29 38 
35 37 

34,9 39,2 39,9 

49 
45 58 
44 53 
46 57 
53 7 ~ 
47 56 
49 54 
47 59 
48 60 
51 53 
60 62 
45 62 

48,6 1  8,9 

78 
73 
75 
85 
78 
79 
75 
8i  
7 I 
87 
81 

78,7 

lO5 73 
5I 
49 

72 50 
94 80 
58 47 
61 5 ~ 
55 44 
58 46 
61 41 
68 46 
97 76 

79,3 54,4 

8i 
52 
53 
55 
61 
45 
47 
39 
38 
35 
44 
69 

51,5 

Nov. I)ez. 

76 
53 
56 
51 
6o 
43 
49 
45 
44 
37 
38 
59 

46,o 5o,9 
des Deutschen Reiches" vom Reichsamt Iiir Wetterdienst .  Berlin 1939. 

812 
626 
623 
603 
737 
554 
589 
545 
564 
505 
592 
707 
623 

Tabelle21 . M i t t l e r e  Z a h l  d e r  T a g e  m i t  m i n d e s t e n s  o, l m m  N i e d e r s c h l a g  1891--19 o. 

Febr.  I Nov. Station Jan. April  Okt. Dez. Sa. 

Schleswig . . . . .  
Lfineburg . . . . .  
Schwerin . . . . .  
Rostock . . . . .  
Deutsch-Krone 
Lindenberg 

Kr. ]3eeskow . . 
Landsberg a . W . . .  
Breslau . . . . . .  
K6nigsberg Pr. . . 

Mittel . . . . . . .  

18,4 
15,8 
18,2 
16,5 
17,5 

15,4 
15,7 
15,8 
I8,O 

16,8 

Mgrz 

14,5 15,8 
12,8 14, 3 
13,8 15,6 
13,3 14,6 
13,2 13, 2 

12,o I3,I  
I2,4 13,1 
13,5 I4,O 
15,3 I5,2 

I3,4 I 14,3 

14,8 
14,6 
13,9 
14,3 
12,9 

I2,O 
12,3 
13,5 
13,8 

Mai Juni Juli  

13,5 13,6 15,2 
13,6 13,2 14,2 
13,4 13,4 15,5 
12, 4 I3,o 14,9 
I3,O 13,2 t4,6 

12,3 12,7 13,4 
12,6 12, 7 13, 7 
I4,I  13,4 14,7 
12,6 12,8 14, 4 

13,o I i3,11 14,s 

l Aug. Sept. 

i 8 , i  15, 5 
15,6 12,6 
16,6 13,8 
I6,O 13, 5 
15,6 13,o 

13,1 11,6 
13, 9 12,o 
I3,2 I2,I  
16,2 15, 4 

I5,3 I 13,2 

I 

17,4 I 17,4 
14, I I 14,4 
16,2 I 15'6 
16,o 15,8 
13,4 14,6 

12,8 ] 13,6 
12,4 ] 14, I 
13,o 14,3 
16,7 18,3 

14,6 I 15,3 

1 Aus ,,IZlimakunde 

19,1 
I5,2 
17,8 
17,6 
I6,2 

15,5 
16,4 
16,5 
19,9 

13,5 17,1 

des Deutschen Reiches" vom 1Reichsamt ftir Wetterdienst .  Berlin 1939. 

193,3 
17o,4 
183,8 
177,9 
I68,6 

157,5 
161, 3 
168,1 
188,6 

174,3 

die platzfeste  gelbe Sti131upine demn/ichst  in den 
Hande l  kommt .  In  den J ah ren  m i t  h/iufigen 
Niederschl~igen ili der  Reifezei t  g ib t  es aber  
noch weitere  Gefahrenquel len bei der  Lup inen-  
ernte.  Die eiweiBreichen K6rner  besonders  der  
gelben Lupine  neigen bei  zu grol3er Feuch t ig -  
ke i t  en tweder  zum Verschimmeln und  zur  Zer-  
se tzung oder  zum Keimen.  Die J ah re  mi t  
n iederschlagreichen Sp~itsommern k6nnen durch 
die Sch~idigung der  Keimfi ih igkei t  und der  Tr ieb-  
kraf t  des Ern tegu tes  den A n b a u  des folgenden 
Jahres  s t a rk  beeintr / icht igen.  

Die E rn t e  der  gelben Lupinen  l iegt  in den 
deutschen H a u p t a n b a u g e b i e t e n  in der  Zei t  yon 
Ende  Ju l i  bis Ende  August .  Gerade in diesen 
beiden Monaten  fallen aber  hier  die meis ten  
Sommerniederschl~ige. Die Tabel len I und 2 
geben fiber die Niederschlagsverh~tltnisse in 
den H a u p t l u p i n e n a n b a u g e b i e t e n  des Al t re iches  
im 4oj~hr igen Durchschn i t t  einen Anha l t .  

Aus Tabel le  I ,  in die auch die S ta t ionen  auf-  
genommen sind, an denen oder  in deren N/ihe 
heute  zi ichter isch mi t  Lupinen gearbe i te t  wird,  

is t  zu en tnehmen,  dab  ohne Ausnahme an Mien 
Sta t ionen  die Mona t smi t t e l  ftir Ju l i  und  Augus t  
a m  h6chsten liegen. Aus Tabel le  2 is t  die m i t t -  
lere Zahl  der  Tage mi t  mindes tens  o , I  m m  
Niederschlag zu ersehen. Es  regnet  de mna c h  in 
den H a u p t a n b a u g e b i e t e n  ungefghr  in der  Hgl f te  
der  Ern teze i t  fi iglieh mindes tens  einmM. U m  
diesen na tu rgegebenen  Ta t sachen  ihre nach-  
teil ige Auswirkungsm6gl ichke i t  einzusehr/ inken,  
die sie bei  der  Lupinenrei fe  auf die E r n t e g u t -  
qual i t~ t  haben  k6nnen,  mul3te besonders  bei 
den b la t t r e ichen  gelben Lupinen  nach  Fo rmen  
gesucht  werden,  die auBer Gleichm/il3igkeit im Ab-  
reifen der  Einzelpf lanze und der  Gesamtbest~inde 
noch die nachs tehenden  Zuchtziele  erftillen. 

I. Das  durch  Regen oder  s t a rken  Tau  auf die 
Hii lsen gelangende Wasse r  muB m6gl ichst  schnell  
ablaufen.  F t i r  ein schnelles Wiede r t rocknen  
m/issen die gi ins t igs ten Voraussetzungen vor -  
handen  Skin. Dazu  mtissen die bei den bis-  
herigen Lupinenformen auf den Hti lsen vor-  
handenen  H a a r e  en tweder  ganz kurz  sein oder  
vor  der  Reife abfal len.  
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II .  Die ersten Blfitenstiinde (Haupttriebe) 
miissen einen derart langen Stiel haben, dab die 
Hiilsen des Haupttr iebes bei der Reife fiber den 
h6chsten Laubbl~ittern der Nebentriebe stehen. 
Dann sind Wind und Sonne schneller in der 
Lage, die Hfilsen z u  trocknen als es bisher bei 
den gelben Lupinen der Fall ist. Ganz besonders 
trifft dies ffir bereits gem~ihte und in Garben 
aufgestellte Lupinen zu. Bei den jetzigen For- 
men fiberragen die Nebentriebe - -  bei der ffir 
viele praktische nnd zfichterische Zwecke be- 
w/ihrtesten Standweite yon 2o • IO cm - -  die 
Haupttr iebe zum Tell ganz betr~chtlich, t]ber 
die genetisch bedingte L~nge des Blfitenstands- 
stieles und die damit  verbundenen Probleme der 
Reife- und Erntebegfinstigung wird gesondert 
berichtet. 

und rechts einer behaarten Hfilse im aus- 
gereiften Zustand. Die L~nge der ziemlich dicht 
sitzenden Haare ist bei den bekannten SfiB- 
lupinenst/immen zwar Schwankungen unter- 
worfen, jedoch ergeben sich daraus weder ge- 
sicherte Sortenunterschiede noch die Wahr- 

Die  A u f f i n d u n g  d e r  k a h l h f i l s i g e n  
L u p i n u s  l u t e u s .  

Die Notwendigkeit, Pflanzen mit  leicht- 
troeknenden Hfilsen zu suchen, hat te  sich auf 
Grund mehrj~ihriger Erntebeobachtungen bei 
schlechtem Wetter  aufgedrfingt. Die Erschei- 
nung, dab die Parenehymschicht der Hfilsen 
sich infolge zu groBer Feuchtigkeit besonders in 
dell Garben dutch geringe mechanische Ein- 
wirkung als schlierige Masse mit  der Epidermis 
nnd den Haaren abl6st, ist nieht selten. An den 
Stellen, an denen die Parenchymschicht ab- 
gel6st ist, trocknet die nun freiliegende glatte 
Fasersehicht merkbar  sehnell ab. Abb. I zeigt 
eine Hiilse yon Stature 8, yon deren linker 
H/ilfte die Parenchymschicht im feuchten Zu- 
stand entfernt ist. 

Die Beobaehtung fiber die Schnelltroeknung 
glatter Hfilsenoberfl/ichen gab dell AnlaB, im 
Winter 1939/4o bei der manuellen Unter- 
suchung auf Platzfestigkeit einer 28342 Indivi- 
duen umfassenden F~ der Kreuzungen yon 
alkaloidffeien mit  platzfesten Mfincheberger 
StS.mmen neben der Platzfestigkeit auch auf die 
Oberfl~ichenbesehaffenheit der Hfilsen zu achten. 
Neben einer Reihe yon Pflanzen, deren Hfilsen 
yon einer abgestuft ,,lederigen" Beschaffenheit 
wareI1, also wahrseheinlich eine verschi'eden 
starke Parenchymsehicht hatten,  fand sieh eine 
bittere mit  kahlen H/ilsen. Die Haare der 
untersten Hfilsen des Mitteltriebes lagen zu 
einem kleinen Tell noch in den Hfilsenrillen, 
woraus zu schlieBen war, dab die Haare zwar 
anfangs gebildet, abet  dann im Laufe der Ent-  
wicklung abgestQBen und vom Wind verweht 
bzw. yore Regen abgewaschen werden. 

Abb. 2 zeigt links einen Tell  aus einer kahlen 

Abb. x. Hfilse yon Lup. luteus, links glatte Faserschicht, rechts Faser- 
schicht mit  Parenchymschicht, E. idermis  und Haaren. Natfirliche 

Gr6Be. 

scheinlichkeit, durch Auslese der Extremwerte  
zu kurzhaarigen Formen zu kommen. Die 
Tabelle 3 gibt fiber mikroskQpisch durchgeftihrte 
Messungen yon je 3o Haaren AufschluB. 

Abb. 2. Ausschnitte aus Htilsen yon Lup. luteus. Links neue kahle, 
rechts normale behaarte Form. 1,6fache Vergr6Berung. 

Tabelle3. L~nge der  H a a r e  auf  
Sf iBlupinenhf i l sen  in ram. 

Stamm 8 . . . . . . .  1,645 • o,o77 
, ,  8o . . . . . .  1,695 i o,o32 
, ,  lO2 . . . . . .  1,495 4- o,o95 
,, Weiko . . . . .  1,52o • o , i io  
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V e r e r b u n g .  
Bet dem Auftreten einer kahlhiilsigen Pflanze 

konnte als Ursache zunfichst aut ~iuBere E in -  
fliisse (InsektenfraB, Krankheit) geschlossen 
werden. In der x94o angebauten Nachkommen- 

Abb. 3. Links grfine behaarte Htitse, red, is grflne kahle Hfitse yon 
Lup. Iuteus. Natfirlic~e 'Gr6Be; 

schaft dieser kahlh/ilsigen Pflanze mit 37 K6r- 
ne rnaus  den Hiilsen vom Haupttr ieb befanden 
sich jedoeh wieder 2 Pflanzen, an denen die 

in dieser Nachkommenschaft ist teicht. Es 
handelt sich am eine Nachkommenschaft einer 
Pflanze, die nicht isoliert, sondern mitten in 
einer Kreuzungspopulation behaarth/ilsiger For- 
men abgebIfiht hatte. Es ist anznnehmen, dab 
der Haupttrieb der Ausgangspflanze I939 bis 
auf eine Blfite fremdbefruchtet war. Aus dieser 
einen Blfite hat sich die Hiilse mit den 2 K6r- 
nern entwickelt, die auch I94o kahlhfilsjge 
Pflanzen ergaben. Bestiirkt wird die Annahme, 
dab es sich um einen einfachen recessiven Faktor 
handel% dadurch, dab d a s  Reservesaatgut des 
Nebentriebes der 1939 gefundenen Pflanze, 
nachdem es I94I ausgesgt wurde, his auf eine 
Ausnahme von 29K6rnern nur kahlhiilsige 
Pflanzen ergehen hat. Als der Nebentrieb 1939 
blfihte, war die Fremdbefruchtung demnach 
sehr gering. Das mutierte Gen soil mit nudus 
(Abkfirzung nud,) bezeichnet werden. In dem 
I94I geernteten Material haben sich I42 Pflan- 
zen als typisch kahlhiilsig erwiesen, yon denen 
47 auch alkaloidfrei sind. Bet einer Reihe were-  
rer Pflanzen aus derselhen Nachkommenschalt 
macht es den Eindruck, als ob es auch tJber- 
gangstypen g&be. Die H/ilsenhaare sind Bier in 
der Retie zwar noch vorhanden, lassen sich je- 
doch durch geringe mechanische Einwirkung 
abreiben. Ob Bier ein Modifikationsfaktor vor- 

!- 

Abb. 4. Links kahihtilsige, rechts behaarthfilsige Fruchtstainde von Lap. Iuleus. 

ausgewachsenen griinen Hfilsen bereits die 
Haare verloren. 

Abb. 3 zeigt das Grfinreifestadium, in dem 
.die Haare sich yon der kahlhfilsigen Form be- 
reits abgel6st haben. Die Erklgrung fiir das 
/iberwiegende Auftreten yon behaarten Formen 

liegt, mul3 noch gepriift werden. Die nach- 
stehend beschriebenen Versuche zur Fest- 
stellung der Eigenschaften der kahlhiilsigen 
Typen sind mit typisch kahlh/ilsigen Formen 
durchgef/ihrt, wie sie Abb. 4 im Vergleich zu 
behaarthfilsigen zeigt. 
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V e r s u c h e .  
Als n.ach der Ernte 1941 geniigend kahl- 

hfilsige Pflanzen zur Verfiigung standen, um 
die Fragen der geringeren Wasserhaftung, der 
schnelleren Trocknungsm6glichkeit und der 
besseren Kornqualitfit nach periodischer An- 
feuchtung yon kahlhiilsigen im Verh~iltnis zu 
behaarthtilsigen Formen zu priifen, wurden die 
folgenden Versuche gemacht. 

I. Fiir eine schnelle Riicktrocknung nach 
Regenf~llen oder starkem Tau ist es erwiinscht, 
dal3 die Wasserhaltef~ihigkeit der Lupinenhtilsen 
gering ist. Alle Feuchtigkeit muB m6glichst so- 
fort yon den Hiilsen wieder herunterlaufen, 
ohne erst in den Haaren festgehalten zu werden. 
Die nattirliche Stellung der Hiilsen am Frucht- 
stand im Winkel yon ann~ihernd 45 ~ begtinstigt 
das Ablaufen des Wassers. Dieser aus Hiilsen- 
bauchnaht und Fruchtstand gebildete Winkel 
ist in seiner Gr613e m6glicherweise sortentypisch 
und kann spS.ter als Auslesemoment in Frage 
kommen. Je kleiner der Winkel ist, desto gtin- 
stiger, d. h. steiler, stehen die Htilsen. Da zwi- 
schen den bekannten Sfil31upinenst~mmen und 
der kahlhfilsigen Fo rm kein durchgehend deut- 
licher Unterschied besteht, wurde dieser Punkt  
jetzt noch nicht in die Untersuchungen ein- 
bezogen. 

Die Prfifung auf die Veranlagung, das Wasser 
festzuhalten, win-de in folgender Weise durch- 
geffihrt. Jeder Fruchtstand wurde 5 Sekunden 
in Wasser getaucht. Weitere 15 Sekunden lang 
konnte das Wasser in das Tauchgef~B zuriick- 
flieBen, und dann wurde das noch haftende 
Wasser yon jedem Fruchtstand im Reagenz- 
glas aufgefangen und nach 3 Stunden gemessen. 
Die Tabelle 4 gibt die Zusammenstellung der 
Ergebnisse dieses Versuchs. 

Aus der Zusammenfassung der Tauchversuche 
gem sehr deutlich hervor, dab das Benetzungs- 
wasser yon den kahlen Hiilsen w~ihrend der 
ersten 15 Sekunden nach dem Tauchen bereits 
weitgehend abl~iuft. Bei ihnen kommen nut  
36 %, also weniger als die H~ilfte yon dem Wasser, 
das yon den behaarten Hiilsen nach den 15 Se- 
ktmden noch abtropft, zur Messung. Die Abb. 5 
zeigt die unterschiedliche H6he des Wasser- 

spiegels in den Reagenzgt~isern. In der vorderen, 
tieferstehenden Reihe befinden sich die kahl- 
hfilsigen und dahinter hochstehend die behaart- 
hfilsigen Fruch t s t~nde .  

In T a s t v e r s u c h e n -  im wahrsten und iiber- 
tragenen Sinne des Wortes - -  wurde auch ver- 
sucht, festzustel!en,, wieviel Zeit d i e  kahlei1 im 
Verh~iltnis zu den  beilaar~en Htilsen ben6tigen, 
um wieder zu :trocknen. W~ihrend d i e  kahlen 
H~lsen sich bereits nach knapp einer Stunde 

Abb, 5. Vordere Reihe kahlhOJsige Fruchtst~inde mit  wen~g Tropf- 
wasser, Hintere Reihe behaarthfilsige FruchtstS.nde mit  viel Tropf- 

wasser in den ReagenzglS, sern. 

wieder trocken anffihtten, brauchten die be- 
haarten im Durchschnitt 23/4 Stunden dazu. 
Der auf diese Weise nur nach praktischen Ge- 
sichtspunkten ermittelte Trockenheitsgrad wird 
durch die ilachstehend .geschilderten exakten 
Versuche genauer erfaBt. 

II. Um das Tempo der Riicktrocknung yon 
kahlhiilsigen m i t  dem yon behaarthiilsigen For- 
men zu vergleichen, wurde eine stiindliche Ge- 
wichtskontrolle der Fruchtstgnde ab 15 Sekun- 
den nach dem Tauchvorgang durchgeffihrt. 
Dabei stellte sich zun~ichst heraus, dab die Ge- 
wichte der Einzelhiilsen bei den behaarth/ilsigen 

Tabelle4. W a s s e r h a l t u n g  b e h a a r •  und kah lh t i l s ige r  F r u c h t s t ~ n d e .  

Zahl der 
l~'ruchtstiinde 

Art der 
Htilsen 

Zahl der 
Hfilsen 

Wasserablauf in ccm 
yon den ges. Frucht- 
st~nden nach 3 Std. 

44,85 
16,4o 

Wasserablauf 
je Einzelht~lse 

in ccm nach 3 Std. 
Relativzahl, 

behaart = ioo 

1 
o,ItO8 4- 0,0089 [ IOO,OO 

0,0403 • 0,0004 t 36,37 
28 behaart 4 ~ i 
28 kahl 406 
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im Vergleich zu den kahlhtilsigen I5 Sekunden 
nach dem Tauchen sich verhatten wie 1,78:1,43 g, 
wenn man Hfilsen rnit gleichen Trockengewich- 
ten yon z,26 g zugrunde legt und das anteilige 
Gewicht des Fruchtstandes und dessen Stieles 
mit  einrechnet. Setzt man die Differenz, also 
die Wasseraufnahme, nachdem die FruchtstSmde 
15 Sekunden ablaufen konnten, bei den behaart-  
htilsigen ~--- IOO, so ist die 15 Sekunden nach 
dem Tauchen noch vorhandene Wassermenge 
bei den kahlen nur 32,69% yon der der be- 
haarten Hfilsen. Von den gewichtsm~il3ig er- 
mittelten o,52 g oder 0,52 ccm Wasser, welche 
die behaarten Hfilsen im Durchschnitt  beim 
Tauchen aufgenommen haben, wird in den fol- 
genden 3 Stunden nur o , i Io8 ecru als weiteres 
Tropfwasser abgegeben. Der Rest muB ver- 
dunsten. Bei den behaarten Hfilsen miissen nach 
Abzug des gesamten Tropfwassers demnach 
etwa noch o,4o 9 ccm und bei den kahlen nur 

'q'gsec'l Z 3 t~ ,q 6 7 6 g fO ~lYtd 
750 890 g,~Y loYO..{.fYO ~,gg 0 1~01750 ~8 50 

Abb.  6, Gewichtsver lus t  = Ve rduns tungs t empo  behaa r t e r  - -  
ul ld kah le r  . . . . . .  Hfilsen.  

o, i29ccm oder 31,54% der behaarthfilsigen 
verdunsten. 

Die vorstehenden sinngem~il3 zusammenge- 
h6rigen Versuche fiber die unterschiedliche 
Eigenschaft der Hfilsen, das Wasser festzu- 
halten, nachdem sie nab bzw. getaucht wurden, 
ergaben demnach folgendes Bild: 

a) Die Wassermenge, die ab 15 Sekunden his 
3 Stunden nach dem Tauchen noch abtropfte,  
erreichte bei den kahlhfilsigen nur 36 % oder 
etwas mehr als 1/3 yon der der behaarthfilsigen. 

b) Die Gewichtszunahme 15 Sekunden nach 
dem Tauchen gegenfiber dem Trockengewicht 
betrug bei den kahlen Hfilsen nut  32 % oder 
kaum 1/a VOlt der der behaarten. 

c) Die zu verdunstende Wassermenge, um 
wieder auf das Trockengewicht zu kommen, 
betrug bei den kahlen Hfilsen nur 31% oder 
kaum 1/3 yon der der behaarten Hfilsen. 

Bei den gewichtsm~13ig verfolgten Trocknungs- 
reihen, die 16 Fruchtst~nde mit 268 behaarten 

Hfilsen und I6 Fruchtst~nde mit  2oi kahlen 
Hiilsen verg!eichen, wurde die Gewichtskonstanz 
und Gleichheit unter Zimmerverh/iltnissen erst 
nach Io Stnnden erreicht. Nach 5 Stunden er- 
reichten die behaarten Hfilsen erst das Gewicht 
bzw. den Feuchtigkeitsgrad, den die kahlen im 
Durchschnitt  zu Beginn der Versuche also 
I5 Sekunden nach dem Tauchen haben. Aus 
der Abb. 6 geht der Verlauf der Trocknungs- 
kurven hervor. Hierbei ist zu bemerken, dal3 
die Werte ffir die nicht angegebenen Uhrzeiten 
nut  durch die Verbindung der gefundenen 
Kurvenpunkte  der letzten Vormittags- und der 
ersten Abendstunde entstanden sind. Einen 
praktisch wahrscheinlich nur selten in der 
Zeit erzielbaren Trockenheitsgrad erreichten die 
kahten Hfilser~ nach 3 Stunden, in denen sie 
yon den o , I 7 g  die 15 Sekunden nach dem 
Tauchversuch noch vorhanden waren, bereits 
o,Io g = 58,82 % Wasser verloren batten,  w~h- 
rend die behaarten Hfilsen nach 3 Stunden yon 
ihren entsprechenden o,52 g erst o,25 g = 48,o7 % 
Wasser verlieren konnten. Die kahlen Htilsen 
brauchen also nicht nur weniger Wasser zu ver- 
dunsten, sondern der Ablauf und die Verdunstung 
gingen auch noch um etwa lO% schneller vor 
sich als bei den behaarten. Den Trockenheits- 
grad, den die kahlen bereits nach einer Stunde 
aufweisen, erreichten die behaarten hiernach 
erst nach 5- -6  Stunden. 

I I I .  Den stichhaltigsten Nachweis ftir die 
~berlegenheit kahler fiber behaarte Formen bei 
gleichen Feuchtigkeitsverh/iltnissen lieferte der 
ffinftigige Benetzungsversuch mit  dreistfindigen 
Intervallen. Es wurden dabei 8 kahlhfilsige und 
8 behaarthfilsige Fruchtst~inde vergleichend be- 
handelt. Die behaarten hatten lO4 und die 
kahlen 84 Htilsen, die bei den behaarten 486 
und bei den kahlen 353 K6rner aufwiesen. Die 
Fruchts t inde wurden yon 6 Uhr morgens ab 
5ma1 t~iglich mit  3stfindigen Zwischenpausen 
je 5 Sekunden in Wasser getaucht und dann 
wie in Abb. 5 in Reagenzgl~sern zum Trocknen 
aufgestellt. Nachts wurde nicht getaucht. Am 
6. Tage morgens wurden die K6rner auf ihre 

Tabelle5. Q u a l i t ~ t s p r t i f u n g  yon  K 6 r n e r n  
aus  b e h a a r t e n  und k a h l e n  Ht i l sen  nach  

5 t~g ige r  B e n e t z u n g  m i t  3s t f ind igen  
T r o c k n u n g s p a u s e n .  

% der K6rner % der I~26rner 
Kornqualitgt aus behaarten aus kahlen 

Htilsen Htilsen 

Gekeimt . . . .  
Gequollen . . . 
Angeschimmelt . 
Normal trocken . 

37,63 i 0,26 
53,00 ~ 0,26 

3,54 �9 o, I6 
5,83 ~ o,12 

1,48 • 0,07 
25,46 i 0,48 

o, I9 i o,15 
72,87 :~ 0,47 
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Qualit/it geprfift. Es wurden die ill Tabelle 5 
zusammengefal3ten Werte gefunden. 

Wiirde man derartige Ergebnisse, wie sie die 
Tabelle 5 aufweist, yon Feldbest~inden haben, 
wie sie in feuchten Jahren durchaus mfglich 
sind, so mfiBten yon den gequollenen K6rnern 
selbst bei plftzlich einsetzender Schfnwetter- 
periode noch ein Teil als verloren betrachtet  
werden. Die Rticktrockllung gequolleller Lu- 
pinellkfrner gelingt nur bedingt ohne Keim- 
sch~digullg. Die Gegeniiberstellung der Prozent- 
s~itze der normal trockenen Kfrner  aus behaarten 
und kahlell Hiilsen ist der Beweis ftir die Rich- 
tigkeit der Vermlutungen, mit  denell an diese 
Arbeit herallgegallgell wurde. Der Auswuchs 
der K6rner in der Hiilse, wie ihn Abb. 7 yon 
Hiilsen aus dem beschriebenen Versuch zeigt, 
ist in Jahren mit  feuchtem Erntewetter  in den 
Feldbest~inden besonders in gem~ihten, ill Gar- 
ben stehenden, leider keille serene Erscheinung 
und macht  m i t  den gequollen gewesenen aber 
rfickgetrockneten ulld zum Teil nicht mehr 
oder nur lloch schwach keimfiihigei1 Kf rne rn  
den Haupt te i l  des nicht als Saatware verwelld- 
baren Erntegutes aus. 

Bei der Saatgutbereitung l~il3t sich ein Uber- 
Nick fiber die j~ihrlichen Verluste gewinnell. 
Das Verh~ltnis yon Rohware zu Saatgutanteil  
bei dem yon den SiiBlupinenvermehrern an- 
gelieferten Erntegut  schwankt in den einzelnen 
Jahren je nach Erntewit terung der Anbau- 
gegend. Das AusmaB der in der Hauptsache 
hierauf zuriickffihrbaren Schwankungen der 
einzelnen Jahre ist aus Tabelle 6 ersichtlich. 

Tabelle61. A n •  S a a t w a r e a m E r n t e -  
g u t  y o n  S t i B l u p i n e n  im R e i c h s d u r c h -  

s c h n i t t .  

Jahr Saatware Jahr Saatware 
% % 

1933 85,7 I937 65,o 
1934 87,2 I938 62,4 
1935 7o,o 1939 71,5 
1936 78,3 194 ~ 53,6 

1 Ftir die l~berlassung dieser Zahlen danke ich 
Herrn Diplom-Landwirt Behm yon der Saatgut- 
gesellschaft Berlin. 

Besondere Bedeutung wird die Kahlhfilsig- 
keit fiir die B e t r i e b e  haben, die mit  M~h- 
dreschern arbeiten k6nnen, da feuchte, behaarte 

Hiilsell beim Drusch schwer aufgehen und mor- 
gens deshalb erst llach vollkommener Abtrock- 
nung des Taues mit  der Arbeit begonllen werden 
kanll. Als ein Faktor,  der in s tarkem MaBe die 
schnellere Erntem6glichkeit und die Kornertrags- 
qualit~it bei gelben Lupinen beeinflussen kann, 
hat sich die Kahlhfilsigkeit auf jeden Fall er- 
wiesen. Platzfeste, kahlhtilsige SiiBlupinen sind 

Abb. 7. Auswuchs yon Lup. luteus. Die l~ingsten Keime in der N/ihe 
des Stielansatzes. Natiirliche Gr6ge. 

ein llullmehr in absehbarer Zeit erreichbares und 
ffir die Erntesicherung notwendiges Ziel. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
Die naturbedingtell Schwierigkeiten der Lu- 

pinenernte in feuchten Jahren wurden fiir die 
Hauptanbaugebiete  llachgewiesen und M6g- 
lichkeiten gezeigt, diesen zu begegnell. 

I m  Jahre 1939 t ra t  in einer gr613eren Kreu- 
zungspopulation gelber Lupinell eine kahl- 
hiilsige Pflanze auf, deren Kahlhfilsigkeit sich 
in den Jahren 194o ulld I941 als erblich erwies. 

Die vergleichendell Versuche mit  kahl- und 
behaarthfilsigen Formen fiber die Wasser- 
haftung, das Trocknungstempo und die Korn- 
qualit~it fielen eindeutig zugunsten der Kahl- 
hiilsigkeit aus. 
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