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Entwicklung und Probleme der Miincheberger Lupinenziichtung. 
Von H.-J. TROLL. 

Nit 42 Textabbildungen. 

Nit dem 2oj~ihrigen Bestehen des ]~RWIN-BAUR- 
Inst i tnts  in Mfincheberg ist die Entwicklnng der Lu- 
pinenzfichtung und des Lupinenbaues in Deutsch- 
land eng verbunden. Die schon x927 von E. BAUR 
ausgesprochene Anregung, daf3 eine Untersuchungs- 
methode zur Auffindnng atkaloidarmer Mutanten 
bet Lupinen erfolgreich seiu mfisse, wurde bereits in 
demselben und in dell folgenden Jahren durch yon  
SE~GBUSCI~ in den unter  BAIJRs Leitung stehenden 
Ins t i tu ten  inBerlin-Dahlem und insbesondere in dem 
heutigen ERWI~-BAuR-Institut in Miincheberg mit 
Erfolg in die Tat umgesetzt.  Ferner wurden bald dar- 
auf yon  H~USER und seinen Mitarbeitern x in Lands- 
berg/Warthe vnd yon LA~JB~ in Petkus alkaloidarme 
Formen yon Lupi~us aZbus gefunden und ziichterisch 
bearbeitet.  Auch in t~u131and begann man damals 
mit Erfolg anf diesem Gebiet zu arbeiten. Es liegen 
hierfiber Ver6ffentlichungen vor yon FEDOTOV 
(f--Jo) ,  IvA~ov (23), I v a x o v  nnd SMIX~OVA (24), 
3dATUSI~SKI (30), SCHARAP0V (45), SVlRSKI (44) und 
VAWLOV (5~). 

Die Einzelheiten fiber die zeitliche Entwicklung 
der Miincheberger Lupinenzfichtung sind dnrch YON 

1 Heute befinden sich zwei alkaloidarme Stfimme yon 
Lup. albus, die ursprtinglich yon H~ns~R and v. V~LS~N 
in Landsberg/YVarthe herausgearbeitet und dann an die 
Saatzuchtwirtschaft Heine in I-Iadrnersleben (jetzt Deu• 
sche Saa• abgegeben wurden, in der 
Sortenwertpriifung der Hauptverwaltung fiir Land- und 
Forstwirtschaft in der sowjetischen Zone. Auch yon der 
Terra A.-G. Aschersleben (jetzt DSG) wird eill yon 
den genannten 2Bearbeitern in Landsberg gezfichteter 
Stature yon alkaloidarmer Lup. Mbus darin naitgeprtift. 

SE~GBUSCU (4I) und andere (3, 4, I I ,  12, 42) mehr- 
reals festgehalten. Diese Ausffihrungen sollen sich 
deshalb darauf beschr/inken, den Werdegang der Lu- 
pinenbearbeitnng his zum gegenwfirtigen Stand nur 
m grol3en Zfigen zu umreiBen, um jeweiIs n/iher auf 
die noch nicht abgeschlossenen Probteme einzugehen. 

I. Probleme,  die bis zum gegenwiirt igen Zeit- 
punkt mit  wei tgehendem Erfolg geklfirt wurden 

in chronologischer  Reihenfolge. 

Alkaloidarmut.. 

Die Arbeitsrichtung Dei den Lupinen in Mfinche- 
berg ging zun/ichst dahi~, aus den damaligen bitteren 
Griindfingungspflanzen Lup, lute~s und Lup, angusti- 
/olius mit platzenden tIiilsen, gezeiehneten K6rnern 
und langsamer JugendentwicMung, Kulturpflanzen 
fiir die Eiweigproduktion auf leiehten und mittleren 
B/bden zu machen. Das erste Ziel war, bit terstoffarme 
oder bitterstofffreie Lupinen fiir Fiitterungszwecke zu 
schaffen. Als dies v. SE~cGBUSCI~ mit der Auffindung 
der drei genetisch versehiedenen hit terstoffarmen 
Formen yon L~@. luleus und ferner den zwei sich un- 
terscheidenden Formen yon Lup. angusti/oZi~ts ge- 
lungen war, warden diese im Jahre i93i  der yon 
B-cuR gegrfindeten Saatgnterzeugungsgesellschaft 
(SEG) fibergeben. Wenige Jahre sp~iter bekam die 
SEG auch die yon v. SENGBUSCg gefundene alkaloid- 
arme L ~ .  albus. Diese erwies sich aber als sehr sp~tt- 
reif, so dab sie nicht zur Vermehrung kam. Im Jahre 
i93 7 wurde das Miincheberger Material von L~p. al- 
bus yon der SEG nach Petkus abgegeben. An gleich~ 
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artigem und neuem Material yon Lup. albus wurde 
jedoch auch in Miincheberg weitergearbeitet. 

Die Zuehtstation der SEG wurde im Jahre 1931 
auf der Dom/ine Trebatseh im Kreis Beeskow ein- 
gerichtet und erbielt zun~ichst die Aufgabe, die Ver- 
mehrung und Reinerhaltnngszucht durchzufiihren. 
Zwischen Mallcheberg und Trebatsch bestand enge 
Zusammenarbeit naeh BAu~s Riehtlinien. Von den 
yon v. SENGmTSCI~ gefundenen alkaloidarmen St/im- 
men 8, 8o und lO2 yon Lup. luteus kamen im Jahre 
1933 erstmalig die Sfiimme 8 nnd 8o unter der 
Sortenbezeichnung: 

,,v. SENGBOSCHS gelbe Mfincheberger Griinfutter- 
Stil31upine" (St. 8 bzw. 8o) 

in den Handel  Der Stamm 8o kam nur in Ost- 
prenBen zum Vertrieb, um die Vermisehung der bet- 
den Sfiimme zu vermeiden. Der Stamm lO2 mit dem 
geringsten Restgehalt an Alkaloiden kam nicht in die 
Vermehrung, weft er leistungsm~iBig der schwiichste 
war nnd die Vermischungs- nnd Fremdbefruchtungs- 
gefahr zu sehr vergr6%rt h~tte. Da in Trebatsch nur 
lV[tincheberger Lupinen weiterbearbeitet wurden, 
mtissen die dortigen Anslese- und Kreuzungsarbeiten 
bier miterw~ihnt werden. Dasselbe gilt fiir die Ln- 
pinenarheiten, die yon HACKBARTK seit 1941 auf der 
o st pren13ischen Zweigst elle des ERWlN-BAUR-Inst itnt s 
in Laukischken durchgefiihrt wurden. 

W e i c h s c h a l i g k e i t .  

In Mfincheberg wurde nach Auffindung der alka- 
ioidarmen Formen yon Lup. luteus, angusti/olius nnd 
albus in verschiedenen Richtungen an dell Lupinen 
weitergearbeitet. Ein wesentlicher Teil der Arbeit 
konzentrierte sich nun auf die Vorbereitungen zur 
Ziichtung weichschaliger nnd platzfester Formen. 
Die Bedeutung der Weichschaligkeit der K6rner air 
die Saatgutqualit~t batten bereits im Jahre 1925 
Ki~HN (27) fiir Lup. ang. nnd 193o ESDORN (2) fiir 
Lup. lut. ill grundlegenden Arbeiten herausgestellt. 

Nur weichschalige K6rner quellen und keimen ohne 
Verz6gerung. Bet trockener und warmer Lagerung 
verliert die Samenschale der genannten Arten die 
F~ihigkeit, zu quellen. Diesen Zustand hezeichnet 
mall als hartschalig. Die F~higkeit der K6rner, in 
den reversiblen Zustand der Kartschaligkeit fiberzu- 
gehen, ist erblich, v. SENGBOSClt (39) hat 1938 fiir 
das Fehlen der M6glichkeit, hartschalig zu werden, 
bet Lup. lu~eus in einer Kreuzullg naehgewiesen, dab 
diese Eigenschaft gegengber der als normal zu be- 
trachtendeI1 F~higkeit, hartschalig werdell zn k6nnen, 
monofaktoriell rezessiv ist. Die Gefahren, welche 
hartschalige im Boden liegende bittere Lupinenk6r- 
net ffir die Reinerhaltung yon SfiBlupinen darstellen, 
wurden schon im Jahre 1933 dureh v. SENGBOSCI~ 
(38) betont. Die Hartschaligkeit ist eine typische 
Wild%rmeigenschait nnd triigt in den Heimatgebie- 
ten der Lnpine zur Erhaltung tier Art bet. In Pal~i- 
stina konnte Verfasser (5 o) Beobaehtungen darfiber 
machell. Dort wird die Vegetationszeit durch eine 
mehrere Monate dauernde Trockenperiode begrenzt. 
Wiirden die reifen ausplatzenden Lupinenk6rner in 
der trockenen Luft auf dam dann heigen Erdboden 
nicht hartschalig werden k6nnen, so wfirden die letz- 
ten Regenfiille, die zuweilen am SchluB der Vegeta- 
tionszeit fallen, sie s~imtlich zum Quellen und Kei- 

men bringen. Dies h~tte zur Folge, dab die Jung - 
pflanzen durch die dann einsetzende monatelange 
Trockenheit vernichtet warden. Die Hartschaligkeit 
verbindert dies. Erst wenn zu Beginn der neuen Ve- 
getationszeit starke Niederschl~ige einsetzen, werden 
die K6rner durch das Wasser oder andere Einwir- 
kungen bewegt. Dadurch k6nnen die Samenschalen 
an scharfen Sandk6rnern geritzt, d.h. verIetzt werden, 
und es kann wieder Wasser in das Korn eintreten. 
Aueh durch den Wechsel von Feuchtigkit nnd Trok- 
kenheit und den Einflul3 von Temperaturschwankun- 
gen kann die Samenschale infolge von kleinen RiB- 
bildungen wieder durchl~ssig werden. Ob auch ex- 
treme Hartsehaligkeit ohne die geschilderten Ein- 
fliisse reversibel ist, bedarf noch der Kl~rung. Die 
vor der systematischen Auslese erblich weichschaliger 
Formen bekannten Lup. luteus nnd Lup. angusti- 
/olius konnten bet warmer, trockener Lagerung alle 
mehr oder weniger hartschalig werden. Dies ist in 
der Landwirtschatt bekannt. Man kann sich davor 
schfitzen, indem man das ffir Griindangungszwecke 
bestilnmte Saatgut der Lupinen erst kurz vor der 
Anssaat drischt, oder es fiber eine Ritzmasehine 
schickt. 

Im Jahre 1932 berichteten v. SENGBUSCH und Lo- 
SCHAKOWA (37), dab sie erbliehe weichsehalige Lup. 
luteus geinlldell h~tten. Diese kamen im nXchsten 
Jahre naeh Trebatsch und wurden dort in die damals 
in der Vermehrung befindlichen und im Entstehen 
begriffenen Sorten yon Lupinus luteus eingekreuzt. 
Die Tabelle I gibt einen Vergleich fiber den Grad der 
an der Quellfiihigkeit nach verschiedenen Stullden 
gemessellen Hart- bzw. Weichschaligkeit alter und 
lleuer alkaloidarmer St~imme yon Lup. luteus, die 
72 Stunden hei 45 ~ getrocknet waren. 

Tabelle I. Weichschaligkeir alter und neuer alkaloidarmer 
Stiimme yon Lupinus luteus im Jahre x947. 

72 Std. T rockaung  bei 45" C ergab Quellungs % nach  Std.  
S t a m m  

Nr .  

Stamm 8 
2769/47 

Stature 8 
3419/47 

Stature 8 
3408/47 

Stature 80 

Weiko I 
2878/47 

Weiko I]~ 
2877/47 

i 

4 ~ 
44 
34 

85 
72 
89 

I 

23 

75 

4 
5 
4 

~2 
~6 
~5 

~9 
~3 
~4 

4 

73 

99 

9 I  

I00 

8 { 24 

6 
5 

I 0 

8 

4 
? 

7 
6 
2 

97 

IO0 

37 
29 
2 2  

I O O  
I O O  
I O O  

I O O  

97 
99 

17 
18 
9 

I O O  

I O O  

24 
Mittel  

29,3 

I00,0 

98,6 

14,6 

I O O , O  

I00,0 

0 1 g e h a l t s s t e i g e r u n g  b e i  L u p i n u s  
a l b u s .  

Auch den Gedanken, die groBk6rnige Lupinus albus 
zur Olpflanze zu machen, verdanken wir BAUR. Er 
(ibertrng im Winter I93I[32 v. SENGBUSC~I die Auf- 
gabe, die als relativ 61reich bekannte Lup. albus zach- 
terisch auf 01gehaltssteigerung hin zn bearbeiten. 
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Der 0lgehalt sollte von etwa 1o auf I5% gesteigert 
werden. Es gelang ihm, besonders 61haltige Typen, 
und zwar solche mit i5% 01gehalt zu finden; leider 
waren auch diese --  wie ihre alkaloidarmen Artge- 
nossen so sp/itreif, dab die Vermehrungen immer 
wieder starke Rfickschl~ige erhielten und nicht fiber 
den Zuchtgarten hinauskamen. Es wurde jedoch in 
Mfincheberg an diesem alten Problem mit wechseln- 
der Intensit/it his heute weitergearbeitet. HACK- 
~ARTH (2O) ver6ffentlichte 1938 Angaben fiber die 
Abh~ingigkeit des 01gehalts bei Lup. albus yon ~iul3e- 
ten und inneren Faktoren. Verfasser hat diese Unter- 
suchungen an einzelnen Stiimmen fortgesetzt. Die 
Abbildungen z und 2 geben fiber die Schwankungen 
des 01gehalts verschiedener Saatzeiten der Jahre 
i942 und 1943 Aufschlul3 und berficksichtigen dabei 
die 01gehalte der K6rner aus den verschiedenen In- 
sertionsstellen der H/ilsen. In den Jahren i942 und 
i943 lagen die vier Saatzeiten an denselben Daten. 
In beiden Jabren wurde als Standard die Sorte MAT- 
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Abb. x. 0igehalte 4 verschiedener Saatzeiten 194~ von 6 St/immen von 
Lupinus albus. 

Das Jahr i943 brachte dann ganz eindeutige Ten- 
denzen fiir die 01bildung zum Ausdruck, die sich 
ailerdings hinsichtlicb der Saatzeit nicht mit der 
erw~hnten yon  HACKBARTH decken. Die erste 
Saatzeit ergab bei vier Stgmmen den geringsten 
01gehalt. ]3,ei den beiden anderen, tibrigens alkaloid- 
armen St~tmmen, lagen die 01prozents/itze der 
I. und 2. Aussaat nur nnwesentlich anseinander, 
w/~hrend aueh hier die 3. ~nd 4- Saatzeit erheblich 
61haltigere K6rner lieferten. Es bleibt daher noch 
often, ob Friih- oder Sp~itsaaten h6here 01ertr~ige 
liefern. Die Ergebnisse fiber den h6heren 01gehalt 
der K6rner aus II. Etagen gegenfiber denen aus den 

% Kd?ner aus #b/sen I ' t(b'mm aus #Lil~en ... 
yon Fmchtsldnden J. vm Fruch/stdn-~" 

1~ - Z Ordnung / l ' \  '.....den~. Ord- ] I  " " \ .  

_2 

, , ,  L- r,zt  ", ? 
\ : 1 / ~ .  ' , , /  h "i.~i IX 

/ / \  I ',:I; ' 
~'.. i  / " - ~  ~zADssao} ' 7 

..... : / 
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Abb. 2. 0Igehalte 4 versehiedener Saatzeiten z943 vort 6 St~immea yon 
Lupinus albus. 

HIS geprfift, die jedesmal den geringsten 01ertrag 
brachte. Ferner wurden in beiden Jahren die 01- 
st~imme 3394 und 3398 untersuebt, w/ihrend die an- 
deren St~mme wechselten. 

Das Jahr I942 brachte infolge yon Witterungs- 
einfifissen keine eindeutigen Ergebnisse. Es zeigte 
sich aber, wie schon dutch v. SENGt3USCH (41) be- 
kannt war, dab die Fruchtst/inde II. Ordnung meist 
K6rner mit h6herem 01gehalt hervorbringen als die 
Fruchtst~inde I. Ordnung. In 16 von 23 Vergleiehs- 
m6glichkeiten lagen I942 die II. Etagen im 01gehalt 
fiber dem der I. Etagen. Eine Tendenz, ob Frfih- 
oder Sp/itsaaten 61haltiger sind, war 1942 nicht zu 
erkennen. Nur die frfiheste Saatzeit lag eindeutig am 
h6chsten im 0Igehalt, ",vie es auch durch die Versuche 
yon HACK~ARTH (2O) bekannt ist. Die 01gehalte der 
drei weiteren Saatzeiten weisen aber nicht eindeutig 
in diese Riehtung. Die letzte Saatzeit vom 4- 5- gab bei 
den ohnehin 61armen Formen die geringsten, w/ihrend 
sie bei den 61hahigen Stfimmen yon den drei S aatzeiten 
nach der ersten Saatzeit den b6chsten 01ertrag gab. 

Fruchtst/inden I. Ordnung wurden auch 1943 wieder 
best~itigt. Die erbliche Bedingtheit des 0]gehaltes 
l~igt sich wegen der starken Modifizierbarkeit nur 
durch langj~ihrige Vergleiche mit erblich einheitliehen 
Vergleichssorten erm6glichen. Der Beweis, dab der 
01gehalt erblich ist~ dfirfte durch die in Abb. 3 wie- 
dergegebenen 01gehalte des Stammes 737 im Verlauf 
von 9 Jahren erbraeht sein, da er allj/ihrlich etwa 2% 
fiber dem Standard lag, der immer dieselbe Sorte war. 

V e r e r b u n g  d e r  A l k a l o i d a r m u t  b e i  
L u p .  l u t .  u n d L u p ,  ang .  

Durch HACKBARTH und v. SENGBUSCH (15) wurde 
neben den genannten Arbeiten als damats besonders 
dringliches Problem der Erbgang der Alkaloidarmut 
bei Lup. luteus und Lup. angusli/olius gekliirt und im 
Jahre 1934 ver6ffentlicht. Es handelt sich bei Luibi- 
nus luteus um 3 jeweils gegenfiber der bitteren Nor- 
malform rezessive Faktoren. Diese kontrollieren un- 
abh/ingig voneinander den Alkaloidgehalt in der gan- 
zen Pflanze. Da es voneJnander unabhiingige Fak- 
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toren sind, ergibt die Kombination voil zwei verschie- 
denen yon ihnen wieder alkaloidhaltige Bastardpflan- 
zen, die in der 17~ im Verhiiltnis 9 bitter : 7 sfir3e 
Pf!anzen anfspaIten. Jeder dieser drei Erbfaktoren 
fiir Alkaloidarmut ist ieweils das Charakteristikum 
fiir einen der drei versehiedeilen St~imme, die ails den 
drei ersten alkaloidarmen Eiilzelpflanzen hervor- 
gingen. Sie erhielten in den einzelnen St~mmen fol- 
gende Bezeichnung: 

im St. 8: dulcis (dul) mit 0,024% Restalkaloid 
im Korn (nach v. SENGBUSCI 0 (4I), 

im St. 80: amoenus (am) mit o ,oII% Restalka- 
loid im Korn (nach v. SENGBIJSCI~) (41), 

im St. Io2: liber (lib) mit o,oo7% Restalkaloid 
im Korn (nach V. S~>IGBISSCI:I) (41). 

In der Lup. ang,~sti/olius wnrden nur zwei alkaloid- 
arme sich erblich unterscheidende Pflanzen gefunden. 
Die in ihnen fiir dell Alkaloidverlust verantwort- 
lichen Faktoren erhielten im Stature 411 die Bezeich- 
nung ~ucundus und im Stature 415 esculentus. Ffir 
die praktische Zfiehtnng und den Vermehrnngsanban 
kann noch heute nicht scharf genug betont werden, 

% 

1/7 

O I536 t$$1 IMa t.93# t9~0 

Abb. 3. Die relative 01gehaltsh6he als erbliohe A~lage, dargestel l t  am 
aus vergleiehendem Anbau yon zwei Formen yon Lupinus albus in 

dab weder eine Sfil31upine neben einer Bitterluplne 
noch zwei verschiedene Siit31upinenst~imme derselben 
Art nebeneinander angebaut werden dfirfen. 

Infolge der besonders durch Bienen verursachten 
Fremdbefruchtung entstehen Krenzungeil, die nicht 
nur als solche bereits einen Qualit~itsverlust darstel- 
len, sondern darf~ber hinaus in folgenden ]aMen ein 
Gefahrenherd ffir weitere Fremdbefruchtungen sind. 
Erschwerend ffir den Nachweis, ob nngewollte Ba- 
stardierungen stattgefunden haben, ist die Tatsacbe, 
dab mail eine Fremdbefruchtnng erst an den Jung- 
pflanzen nnd nicht schon am Korn nachweiseil kann. 
Das Korn hat immer denselben Alkaloidgehalt, wie er 
flit die ~utterpflanze typisch ist. 

II. Z u c h t p r o b l e m e ,  die  b i s  zu  e i n e m  g e w i s s e n  
G r a d e  gekHirt  w u r d e n  u n d  z u m  T e l l  s i c h  s c h o n  

in der  P r a x i s  bew{ ihr t  h a b e n .  

P r o h l e m e  a u s  d e r  A n f a n g s z e i t  d e s  
p r a k t i s c h e n  S f i B l u p i n e n b a u e s .  

In die Zeit der Einffihrung der Sfiglupine in die 
Landwirtschaft fallen die Mfincheberger Untersu- 
chungen v o n  HACKBARTH, MEYLE und v. SENGBUSCH 
(14) fiber die Bodenanspriiche, die Bedeutung tier PH- 
Zahl and des Kalkgehaltes ffir die Lupinen. Eine 

heute bereits historische ~bersicht fiber die damals 
in Nfincheberg zfichterisch besonders im Vordergrnnd 
stehenden Lupinenprobleme vermittelt die Tabelle 
arts der Arbeit yon RAABE und v. SENGBUSCH (32) 
aus dem Jahre 1935 fiber ,,Ziichterisch wichtige Be- 
obachtungen an eimgen Lupinenarten". Es handelt 
sich darin um vergleichende Beobachtilngen an Lup. 
luteus, Lup. angusti/olius, Lup. albus und Lup. muta- 
bills fiber folgende Eigenschaffen, deren Reihenfolge 
abet nichts mit der Wertigkeit der Eigenschaffen zu 
tun hat. 

FrostanfMligkeit 
Kalkempfindlichkeit 
Meltauanf/illigkeit 
Welkeanfglligkeit 
(Virusanf~lligkeit) 

Platzneigung 
Reifezeit 
EiweiBgehalt 
01gehalt 
Fasergehalt 
Alkaloidgehalt 

Es fehlt sonderbarerweise die Erwiihnuilg der in 
den vorhergehenden Jahren erarbeiteten Ergebnisse 
fiber die Hart- bzw. Weichschaligkeit der K6rner. 
Im Lanfe der Zeit hat sich die Beurteilung der Wich- 
tigkeit einzelner Eigenschaften zuweilen gegndert 

und zu den noch unfertigen 
siild neue Probleme dazuge- 
kommen. 

7##1 7au#g i.v.~o 

9 j/ihfigen absoluten 01gehalt 
Mfincheberg I 9 3 5 ~ 9 4 3 .  

Be s t  ~i t lb u n g s v e r  h g l t -  
n i s s e .  

W~hrend in Mfincheberg die 
Ltlpinen damals Ilach den auf- 
gez/ihlteil Gesichtspunkten be- 
arbeitet wurden, mugten in 
Trebatsch zun~chst die zweck- 
m{igigsten Methoden der Er- 
hMtungszucht nnd die damit 
im Zusammenhang stehenden 
Fragen nntersncht werden. 

Als die Lnpinen nach Tre- 
batsch kamen, war der Erb- 

gang der Alkaloidarmut noch nicht gekl{irt. Ober 
die Art der Best~inbungsverh~ltnisse lagen in der Li- 
teratnr nur ganz sp~rliche Angaben yon I~'RUWIRTK 
(5) vor. Deshalb mnBten bei der Vermehrung der 
3 St~mme yon Lup. luleus und der 2 St~imme yon 
Lup. angusli/olius alle VorsichtsmaBregeln zur Ver- 
hfitung der im nnloekannten Ausmag drohenden 
Fremdbefrucntung beachtet werden. Heute wissen 
wir anf Grund zahlreicher Beobachtnilgen, dab die 
Entfernnng des n~ichsten Bienenstandes, sowie die 
Witterung ,rod artbedingte Eigenheiten w~ihrend der 
Bifitezeit das AusmaB der Fremdbefruchtung stark 
variieren ~nd nach Untersuchungen yon HACKBARTK 
(17) anch stammbedingte Unterschiede bei Lup. lut. 
wahrscheinlich sind. Bei Lupinus luteus und Lup. 
albus sind die immer zu ffirchtenden Fremdbefruch- 
tnngen hgufiger als bei Lup. angusti/otius. 

G e s t e i g e r t e  S a a t z e i t e m p f i n d l i c h -  
k e i t  h e i  a l k a l o i d a r m e n  L u p i n e n .  
13ereits in den ersten Vermehrungsjahren wurde in 

Trebatsch erkannt, dab besonders der alkaloidarme 
Stamm 411 der Lup. aug. bei demAnbau ffir die Korn- 
gewinnung starke Saatzeitempfindlichkeit aufweist. 
I)ieses Problem wurde sowohl dort wie in Miincheberg 
eingehend untersncht. Die Befunde fiir die Korner- 



:[9. Balld, Heft ~/6 Entwicklung und Probleme der ~,Iti~cheberger Lupinenztichtm~g. ~57 

tr~ige und das j eweilige Wachstumsmaximum yon fiinf 
aufeinanderfolgenden Miincheberger Versuehsjahren 
geben die Abb. 4, 5, 6 und 7 wieder. Wrihrend Mrirz- 
und frfihe Aprilsaaten - wie auchTRoLL (49) nachwies 
- -  sowohl normale Griimnasse- wie anch Kornertrrige 
bringen, versagen die Kornertrrige bei spriten April- 
nnd Maisaaten in den Klimagebieten mit trockener 
B1/ihzeit meist fast oder 
v511ig, wrihrend die ]3estands- ~ 
h6hen, also die Griinmasse- 
ertrfige, selten nennenswert 
fallen. Die Blfiten der Haupt- 
triehe werden bei Sp~itsaaten 
yon alkaloidarme~ L. a~g. in 
Trockenzeiten abgeworfen, so 
dab durch v. SEN~BUSCt~ (41) 3~ 
genetisch bedingt e Fertilitrits- 
st6rungen als Gr/inde hierftir 
vermutet werden, v. ~ E N G -  

2O 
BuscI~ gibt zwei Erklrirungs- 
mSglichkeiten daffir: I. Die 
Fertilitritsst6rungen sind die 
Folgen. der Alkaloidfreiheff, ~o 
d .h .  werden dnrch dasselbe 
Gen, das Alkaloidfreiheit ver- 
ursacht, bedingt, oder 2. die 
Fertilit~tsstSrungen beruhen 
auf einem Gen, das selb- 
st~ndig ist trod nut eine 
starke Koppelung mit dem 
Gen ftir Alkaloidfreiheit anf- 
weist. Da es in Trebatsch 
bei L. ang. gelnngen ist, aus 
der Kreuzung der relativ 
saatzeitunempfindlichen bit- 
teren altenZuchtsorte,,Pflags 
Allerfriiheste" Init dem al- 
kaloidarmen M/ineheberger 
Stamm 4 ~  einen, gegeniiber 
seinem hitterstoffarmen Etter 
sowohl saatzeitunempfind- 
lieheren als anch deutlich 
frtihreiferen alkaloidarmen 
Stature 238 auszulesen, ist 
der Beweis erbracht, dab die 
erste Annahme yon v. S E N G -  

Busci~ nicht zutrifft, zumal 
auch bittere Formen bei Sprit- 
saaten im Ertrag abfallen. 
Die genannte Kreuzung ist 
in Trebatsch in den Jahren 
I932 und I933 in sehr 
grol3em Umfang gemacht 
worden. Es wurden mehrere tausend alkaloid- 
arme Fs Einzelpflanzennachkommenschaften in 
zwei Saatzeiten anf ihre EmpfindlicbkeJt geprtift 
und eine tiberwiegende Mehrzahl stark empfind- 
licher Formen gefunden. Es spricht daher vieles 
dafiir, da~3 nur die strirkere Saatzeitempfindlich- 
keit und die mit Jhr verbundenen Fertilitrits- 
st6rungen mit der Alkaloidarmut im Zusammen- 
hang stehen. Der lmempfindlichere Stamm 238 ist 
die, heute unter der Bezeichnung 

Miincheberger Blaue SiiBlupine II 

im Handel befindliche Sorte. 

S a m e n f a r b e n  b e i  L. l u l e u s  a l s  
E r k e n n u n g s m e r k m a l .  

a) Weigk6rnigkeit. 

Eine weitere wichtige Frage sah die praktische 
Z/ichtllng in Trebatsch in der Schaffung yon sorten- 
typischen Erkennungsmerkmalen an Korn und 

IMK. ~.K lag. Cdg. lair. ~.g 18. g. r ~ fig. lgg. Zig l&lg. gg  1s lSJg ~.lg 18Js gg.. 
ke*~3 ~'a~/ / :  I$35 19'10 19.~? I$~'Z 

Abb. 4. Kornertr~ge aus Saatzeitversuehen I939--:[943 mit Lup. ar~gus~i]oli~s. 

dz 
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Abb. 5. Korrlertr~ige aus Saatzeitversuehen 1939--i943 mit Lup. lule#s. 

Pflanze bei der ,,SiiB"-Lupine. Die in Miincheberg 
gefundenen drei alkaloidarmen Strimme yon Lush. 
luleus u~terscheiden sich mit Ausnahme des Alka/oid- 
gehaltes morphologisch in keiner Weise yon den bit- 
teren Ausgangsformen. Dasselbe gilt yon dem alka- 
loidarmen Stamm 411 yon Lup. a~gus~i/olius. Bei 
der Vermehrung der SiiBl~pine zeigte es sich, dab der 
Aufw~chs aus Saatgnt ohne Besatz mit bitteren KSr- 
nern sehr hri~fig stark mit bitteren KSrnern verun- 
reinigt zur Aufarbeitung zurtickkam. I)iese Ve~ini- 
schungen yon Stil3- und Bitterlupinen konnten nur 
durch die chemisehe Untersuehung erkannt werden. 
Die Hanptver~nreinigungsq~elle sind die fast tiberall 
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im Boden hefindlichen, hartschalig gewordenen bitte- 
renK6rner aus friiheremLupinenanbau. Bei der Feld- 
bestellung wird ihre Samenschale durch die Acker- 
ger~ite oder sich schiebende Sandk6rner verletzt, es 
tritt also eine Ritzung ein. Daraufhin quellen und 
keimen die Samen. Die sich dara~s entwiclvelnden 
bittereu Pflanzen stehen nun inmitten der siigen Be- 
stiinde und liefern nicht Imr ihre bitteren K6rner in 
das Erntegut, sondern vorher schon ~ je nach Bie- 
nenbefiug - -  mehr oder weniger Pollen znr Fremdbe- 
st~iubung der sfiBen Pflanzen. Die K6rner, die aus 
einer solchen Fremd0efruchtung hervorgehen, sind 
auch nocn alkaloidarm wie ihre Mutterpflanze. Man 
kann sie also im Erntegut noch nicht erkennen. Erst 

O0 ~ . -  . ~ .  - ~ . ~  

30 

~ . -  
.,to 

~ f  ~m m .'171 
30 2'~amm 238 . . . .  - -  

- ~8Yl ~/./lller~ 
aO ~ / d f o r m  P~I . . . . . .  

30 

.90 
- ~q-o 

- -  ~ 8 3 8 -  

"~ '~ '~-- ' -~ ~ ' ~ ' 7 " ' - ' -  

Abb. 6. Waohs tumsmaxima  aus Saatzei tversuehen 
z939--I943 mi t  Lup.  angustilolius. 

Feldaufforstung entstand. Das Feld sol1 im Jahre 
davor einen Lnpinenbestand getragen haben. Arts 
diesem Beispiel wird ersichtlich, welches Ausmag die 
Gefahr der Vermischung yon Siiglupinen annehmen 
kann, wenn der Durehwuchs nicht als sortenfremd 
zu erkennen ist. Ffir die Reinerhaltung und An- 
erkennung yon Elite- und Hochzuchtbest~nden 
braucht man morphologische sortentypische Merk- 
male, die es erlauben, Feldbereinigungen vor der 
Bliite vorzunehmen. Die Suehe nach einem solchen 
Merkmal war bereits ~932 ip Trebatsch erfolgreich. 
Damals fand Verfasser (48) in dem Erntegut des 
Stammes 8 der,,v. SENGBUSCHS Mfincheberger gelben 
Griinfutter-SiiBlupine" ein weiBes Korn. An der 
sich daraus entwickelnden Pflanze konnten weitere 
Ver~nderungen gegeniiber der Ausgangsform fest- 
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Abb.7 .  Wachs tumsmax ima  aus Saatzei tversuchen 
i939--z943 mi t  L~pl~*~eus. 

die Pflanzen, die aus solchen fremdbeffuchteten K6r- 
nern entstehen, haben die F~higkeit, Alkaloide in 
einem Ausmag wie bittere Pflanzen zn entwickeln. 
Hierin liegen flit die Erhaltungszucht der SfiBlupinen 
grol3e Gefahren. BIeR (I) ver6ffentlichte scb on 1925 
seine Beobachtungen fiber Lupinenk6rner, die damals 
nachweislich mindestens 55 Jahre hartschalig im 
Waldboden yon Charlottenhof gelegen batten, ohne 
ihre .Keimfghigkeit zu verlieven. I939 iaaben HACK- 
BART~ und Verfa sser in demselben Waldboden syste- 
matisch nach hartschaligen Lupinenk6rnern gesucht. 
Der Boden wurde �89 m fief durchgesiebt und je Qua- 
dratmeter iiber TOO K6rner der gelben Lupine gefun- 
den. Diese erwiesen sich als v611ig hartschalig. So- 
bald sie jedoch auf Sandpapier geritzt oder mecha- 
niseh verletzt wurden, quollen nnd keimten sie ~ie 
vorj~hriges gesundes Saatgnt. Diese K6rner hatten 
nunmehr mindestens 7o Jahre im Boden gelegen, 
denn der Fundort ist ein Jagen, der 187o aus einer 

gestellt werden, die sich ehenfalls als erblich er- 
wiesen. Anger einer leichten Aufhellung des Blatt- 
grfins fehlt das dnnkle Pigment auch auf dem 
schuppenartigen Deckblatt des Kelches und den 
seitlichen Kelchzipfeln, sowie auf der Schiffchen- 
spitze. Dadnrch ist besonders im Knospenstadinm 
eine leichte und einwandfreie Unterscheidung der 
weigk6rnigen Form yon den bisherigen Formen mit 
gezeiehneten K6rnern m6glich. Der pleiotrope Faktor 
fiir Pigmentarm~it war das wesentliche Merkmal, mit 
welchem die neue weiBk6rnige Sorte ,,Mfincheberger 
gelbe Sfiglupine Weiko (I)" im Jahre I938 erstmalig 
in den Handel kam. Dariiber hinaus wurden bei 
Weiko I deutliche physiologische ~ndernngen fest- 
gestellt wie: Geringere Empfindlichkeit gegen den 
Kalkgehalt des Bodens und gr6Bere Empfindlichkeit 
gegen stauende N~sse (ScHANDER, 48), sowie bessere 
Verdaulichkeit der N~hrstoffkomponenten (MANGOLD 
u. COL*JMBUS, 28). 
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Im Jahre 194o ver6ffentlichte auch v. SENGBUSCH 
(4 o) fiber die Auffindung einer weil3samigen Mutante 
im SfiBlupinen-Stamm 8. Dieser Form fehlt jedoch 
die pleiotrope Wirkung des verantwortlichen Gens 
und damit entf~ltt der Hauptvorzug, sie als morpho- 
logisches Unterscheidungsmerkmal auch w~ihrend 
der Vegetationszeit benutzen zu k6nnen. 

b) Weitere Samenfarben bei Lupinus luleus. 
Dem Problem der verschiedenen Samentarben, be- 

sonders als Erkennungsmerkmale ffir andere Eigen- 
schaften, ist yore Verfasser auch weiterhin Bedeutung 
beigemessenworden. Die heute, ftir Gebiete mit star- 
kemWildschaden, sehr gefragt e bitt ere platzfest e gelbe 
Lupine solldaher demniichst als schwarzk6rnige Sorte 
(Schwako) in den Handel kommen. Die Schwarz- 
k6rnigkeit mit weil3er Sichel ist bei Lupinus luteus 
schon frfiher bekannt gewesen und gelegentlich als 
,,Sibirische Lupine" angesprochen worden. Sie ist 
heute jedoch kaum noch irgendwo erh~iltlich. In 
Mfincheberg ist sie vom Verfasser als Mutation wfih- 
rend der letzten Jahre erneut gefunden und mit der 

luteus durch die yon verschiedenen Interessenten ge- 
sammelten Wildformen in den letzten Vorkriegs- 
jahren stark erh6ht worden. Die Lupine ist in den 
meisten L~indern ihres Heimatgebietes gesucht und 
nach Deutschland gebracht worden. WUTTKE nnd 
TROLl. (50) sammelten Wildformen in Pal/istina und 
Agypten, FISCHER (6) in Italien, KI.INKOWSKI (26) 
in Spanien, Portugal und Nordafrika, ferner STUBBE 
in Griechenland und auf Kreta. Teile dieser Sorti- 
mente sind erhalten und stehen heute in Mfincheberg 
fiir die verschiedensten Zwecke unter Beobachtung. 
Mehrere dieser Herkfinfte mit einzelnen zfichterisch 
wertvollen Eigenschaften sind in grSBerem Umfang 
zu Einkreuzungen benutzt worden. In dem Wild- 
form-Material fanden sich Formen mit Meltauresi- 
stenz (KLINKOWSKI, 25), andere mit ausgepr~igter 
Frfihreife (TROLL, 49), wieder andere mit guter Be- 
stockungsst/irke (TRoLl`), sowie solche mit groBer 
Frnchtstandsstiell~inge (TROLL, 46), die ffir die Ernte- 
erleichterung yon Bedeutung ist. 

Y l a t z f e s t i g k e i t  b e i  L u f l i n u s  l u t e u s .  
Bevor die genannten Faktoren aus dem Wildfor- 

mensortiment far die Weiterziichtung der gelben SfiB- 
lupine eine Rolle zu spielen begannen, wurde durch 

Abb. 8. Kornfarben yon Lupinus luteus. 

noch zu besprechenden Platzfestigkeit kombiniert 
worden. Uber die Genetik der Samenfarben yon Lup. 
luteus ist bisher folgendes bekannt: 

weig (niveus = niv) ist rezessiv gegeniiber gespren- 
kelt (TROLL 48), 

gesprenkelt (parvimaculatus = parr) ist rezessiv 
gegenfiber gesichelt (HAcI~BARTH I8), 

gesichelt (falcatus = fal) ist rezessiv gegeniiber 
schwarz mit heller Sichel. 

Jede Stufe mit erh6htem Pigmentanteil ist domi- 
nant gegenfiber der schw~icher oder gar nicht pig- 
mentierten Form. 

Die Abb. 8 zeigt die Samenfarben yon Lup. luteus, 
die sich als erblich bedingt erwiesen haben. Neu sind 
die Formen mit beiderseits weil3em Fleck am Nabel- 
ende. Ob die Verschiedenartigkeit der Kornfarbe in 
einer Hiilse, wie sie Abb. 9 zeigt, auf starker Modi- 
Iizierbarkeit oder anderen Ursachen beruht, ist noch 
nicht gekl~irt. In den bisher untersnchten Ffillen 
konnte festgestellt werden, dab die Nachkommen- 
schaft derartiger K6rner diejenige Kornfarbe hatte, 
die an der Mutterpflanze vorherrschend war. Es 
wurden zuweilen auch K6rner gefnnden, deren Seiten 
verschieden gef~irbt sind. 

W i l d f o r m e n  u n d  i h r e  B e d e u t u n g .  
Die Mannigfaltigkeit der heute verffigbaren Samen- 

farben und Samenzeichnungen ist auch bei Lup. 

Abb. 9. Verschieden gef~rbte K6rner  i n  einer Hfilse yon Lupinus luteus, 

V. SENGBUSCH und ZIMMERMANN (36) im Jahre 1935 
aus 5 Hektar bitterer L a n d s o r t e n - H e r -  
k f in  f t e,  unter 5000 vermeintlich schwerplatzen- 
den, eine erblich platzfeste gelbe Lupine ausgelesen. 
Nachdem diese Platzfestigkeit sich 1936 als Mutation 
best/itigt hatte, da die anatomisch nachweisbare Ver- 
wachsung der Hfilsenn/ihte auch an den 9 Nachkom- 
men wieder auftrat, galt es damals, diesen Faktor 
schnellstens in die Sfil31upine einzukreuzen. Die 
weiBk6rnige Sorte Weiko (heute Weiko I) wnrde als 
Krenzungspartner bestimmt. Im Winter i936/37 
wurde diese Kreuzung bereits in Pal~istina durchge- 
ffihrt, da in Deutschland Lnpinen im Winter im Ge- 
w~chshaus trotz Zusatzbeleuchtung nicht gedeihen. 
Die F 1 kam 1937 in Mfincheberg und Trebatsch zum 
Anbau, die F~ wurde im Winter 1937/38 wieder in Pa- 
1/tstina angebaut, wo im Frfihjahr 1938 vom Ver- 
fasser die ersten sfiBen, weiBk6rnigen, platzfesten 
Pflanzen ausgelesen wurden. Damit war der Grund- 
stock der heutigen Sorte ,,Mfincheberger gelbe platz- 
feste Sfil31upine Weiko II" gelegt 1, die jetzt den gel- 
ben Lupinenanbau beherrscht. Ob es sich bei weiB- 

1 in die Sortenliste I948~ der Haupverwal• ffir Land- 
und l~'ors• der sowje• ]3esatzungszone 
Deutschlands sind folgende Lnpinensorten aufgenorn~nen : 

Mfincheberger Blaue SiiBlupine II 
Mfincheberger Weiko II nichtpla• 
Gelbe v. Sengbuschs Mfincheberger Grfinfutter-Siifl- 

lupine (195 ~ let ztmalig im Handel). 
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k6rnigen gelben Lupinen um platzende oder ptatz- 
feste handelt, ist meist an dem Stielcben zu erkennen, 
das, wie au f  Abb. IO oft vielen, aber mindestens 
manchen K6rnern der platzfesten Form noch an- 
haftet, w~ihrend es bei platzenden nie mehr daran 
beobachtet wurde. 

Bei der Ernte 1946 wurde yore Verfasser in einer 
bitteren Landsortenherkunft eine platzfeste Pflanze 
gefunden, die bei gleicher Auspr~igung der Platz- 
festigkeit ein anderes dafiir verantwortliches Gen 
besitzt. Die 1947 durchgeffihrte Kreuzung zwischen 
dem alten pIatzfesten Stature 3535 A und der Nach- 
kommenschaff der neugefundenen platzfesten PfIanze 
ergab I948 eine platzende F1-Generation. 

Inst/tuts in Laukischken yon HACKBARTH selbst 
betreut. Die dort ausgelesenen weil3k6rnigen, platz- 
festen, frohwiichsigen Pflanzen wurden die Ausgangs- 
formen fiir die 1948 vom Sortenamt der Ostzone 

Tabelle 3 nach HaCXBA~T~I (I9) 
W~chsbeschleunigung bei Weiko H I  gegeni&er Stature 8. 

I. Messuag Messung bei Blffhbegina 

Jahr 

I94o 
1941 
1942 
1943 

Stamm Gew6hnliche 

I2,7 cm 4,1 cm 
lO,9 cm } 7,1 am 
12,9 cm / 9,9 cm 
14,9 cm / 7,8 cm 

Stature Gew6hnliche 

43,9 cm I 31,3 cm 
41,4 cm 23,4 cm 
39,8 cm 23,1 cm 

als selbst~ndig erkl~rten, bereits auf etwa 60 ha in 
Brandenburg und Mecklenburg vermehrten Sorte 
,,M/incheberger gelbe ptatzfeste frohwffchsige S/iB- 
lupine Weiko III" .  HACK~ARTH (I9) berichtet, dab 
1947 in den Westzonen 5 ha mit dieser Neuzfichtung 
bestellt gewesen seien. 

Abb. io, Nichtplatzende Lup. luteus. Links die 
K6rner sitzen noch an den 2 zusammeugewach- 

senen Bauchnahtstr~ngen. 

F r o h w / i c h s i g k e i t  b e i L u l ) i n u s  l u t e u s .  

Die Sorte Weiko II der gelben StiBlupine ist in 
mancher Hinsicht noch verbesserungssf~hig. Die auch 
ihr noeh eigene langsame ]ugendentwicklnng ist 
eine sehr unsch6ne Eigenschaft, da in der Zeit, 
in der die Lupine im Rosettenstadium verharrt, 
die Unkr~iuter sie iiberwachsen k6nnen und der 
Boden nicht beschattet wird. Das Zuchtziel, eine 
beschleunigte Jugendentwicklung zu erreichen, war 
seit !937 in Mfincheberg aufgestellt. Im Sommer 
1938 land HACKBARTH (16) im Stature 8 der gelben 
SiiBlupine in Miincheberg eine Pflanze, die durch ihre 
Hochwiichsigkeit unter den noch nicht ausge- 
wachsenen Geschwisterpflanzen anffiel. In den 
folgenden Jahren erwies sich diese Eigenschaft 
als erblich. Das AusmaB der Wuchsbeschleu- 
nigung gegenflber dem Stamm 8 der ,,v. SE>TG- 
t~USCHS Mfincheberger Grfinfutter-SfiBlupine" 
geht aus einer Zusammenstellung yon HACK- 
BARTH (19) hervor, die in Tabelle 3 wieder- 
gegeben ist. 

Der 1938 gefundene frohwCtchsige Stamm er- 
hielt nach der Aussaat-Nummer des J ahres 
1938 die Bezeichnnng ,,Stamm 7844 ''. Er 
wurde mit der Sorte Weiko II gekreuzt. Die 
Frohwiichsigkeit ist yon einem rezessiven Gen 
abhgngig. Die Kreuznngen wurden in der 
ostpreuBischen Zweigstelle des Mfincheberger 

III. Die jetzt noch in besonderer Bearbeitung 
befindlichen Probleme. 

E n t w i c k l u n g s -  u n d  W u c h s a r t e n  
b e i  L u p i n u s  l u t e u s .  

Die F r o h w f i c h s i g k e i t  derLupinenis te in  
Gebiet, das aus verschiedenen Grfinden noch nicht 
zu den bis heute ganz oder fast abgeschlossenenProble- 
men gerechnet werden kann. WUTTKE fand w~hrend 
des Krieges bei Lup. luteus ebenfalls einen ffohwtich- 
sigen Typ. i3ber die vennutete Identitgt des dafiir 
verantwortlichen Faktors wird noch gearbeitet. Bei 
d e n  g e l b e n  f r o h w f i c h s i g e n  Formensind 
augerdem noch eine Reihe yon damit zusammenhSn- 
genden Fragen zu kliiren. Es steht zuniichst fest, dab 
bei ihnen die Jngendentwicklung schneller vor sich 
geht. Der Haupttrieb kommt schneller aus dem ro- 
settenartigen Stadium und die Blattstiele sind 15nger 
als bei den normalwiichsigen Formen. 0b jedoch 
durch den verSmderten Wuchstyp,bei dem die Be- 
stockungs- und Verzweigungsart ebenfalls wesentlich 
abge~ndert wird, die Grtinmasseproduktion und der 
Kornertrag auf derselben H6he bleiben, ist noch nicht 
mit Sicherheit erwiesem Durch die Einkreuzung des 
Faktors ,,frohwflchsig" in die heute sehr einheitliche 
Sorte Weiko 1I sind mehrere, durch kleine Unter- 
schiede voneinander gekennzeiehnete Typen der 
,,Frohwiichsigkeit" entstanden. Der als Sorte,,Weiko 

Tabe l le  4. Kleinparzellenversuch iiber Gri~nrnasseertrdge 
yon Weiho I f  und Weiho I I I  bei versohiede~en Sdmittzeiten 

in Mi~ncheberg :r948. 

Sc--hnitt. I - -  
datum: 

~948 ] 

1. 7 '  
4-7.  
8.7. 

14.7. 
19.7. 
22,  7 '  
26.7 .  
29. 7. 

2 .8 .  
5.8. 

Grfinmasseer trag dz/ha 

Weiko I I  

ohne mi t  
Kalkdfingung 

2o2,I 277,9 
277,6 315,7 
376,2 343,1 
480,0 416,8 
576,2 481,o 
594,2 552,0 
590,0 537,2 
570,0 442,5 
444,0 427,2 
453,7 412,5 

Weiko n I  

ohne mit  
Kalkdfin gung 

153,6 214,91 
177,7 261,8 
297,5 298,7 
434,5 341,2 
492,0 419, 2 
492,0 46o,o 
540,5 487, ~ 
530,2 475,5 
450,0 364,2 
475,o 37% 0 

PflanzenhOhe = cm 

Weiko II  

ohne mit  
Kalkdfingung 

5I,o 59, ~ 
72,o 76,3 
93,5 94,5 
93,5 94,5 
98,o 98,o 

lO9,5 IOI,O 

Weiko I I I  

ohne mi% 
Kalkdfiugung 

6o,o 64,5 
82,5 79,3 

Ioo,o 96,5 
103,5 IOI,O 

lO3,5 IO4,O 
II2,O IO9,O 
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I I I "  im Sor tenamt  angemeldete frohwiichsige Typ 
zeigte im Vergleich mit  Weiko I I  oder anderen StiB- 
lupinen das aus den Tabellen 4 bis 6 hervorgehende 

Tabelle 5. Kornertragsleistung x946 und z947 in Miinehe- 
berg (umgerechnet aus 5 qm-Parzellen in 4facher Wieder- 

Aussaat  

Weikoll... 

Weiko IIl . . 

Weiko II... 

Weiko Ill . . 

4.4.46 
4.4.46  t47 
5. 47 

holung). 

dz/ha  

2 1 , 3 2  
2 8 , 1 0  

19,24 
2 0 , 0 0  

Aussaat  I dz /ha  

18. 19,18 

Tabelle 6. Besto~ku~,gsart von Weiko H I  und anderen gdben Lupinen x947 
in M~ncheberg bei gleicher Standweite yon 20 X IO gin. 

Sorte 

Weiko III M . 
Weiko I I I  T . 
Stature 8 . . .  
Stature 80 . . 
Stature l O 2 . .  

Zahl der  
untersueh ten 

Pflanzen 

8OO 
1127 
1172 
744 
850 

Zahl der Pflanzen in % mi t  grundstfindiger Bestockung yon 

o 

69,o 
64,6 

7,5 
9,6 

18, 4 

i 

14,6 
13,6 
5,3 

lO,2 
20,2 

2 

13,3 
18,4 
40,2 
33,2 
33,I 

3 

3 ,O 
4,6 

33,6 
43,9 
22,3 

r 4 

i , o  

0 , 4  
4,07 
3,09 
3,5 

Abb. I2 zeigt vier, sich in der Entwicklungsberei t-  
schaft deutlich unterseheidende Typen  einer Wild- 
formherkunf t  yon Lupinus  l u t e u s  nach gleicher 
Saatzeit .  Von jedem Typ  sind 5 Geschwister- 
pflanzen genolnmen, um den genetisch verschieden 
gesteuerten Entwicklungsstand deutlich werden zu 
lassen. Hier  liegen einwandfrei andere Grfinde ffir 
des unterschiedliche HShenwachs tum vor, als 
bei den bereits dureh HEUSER (22) und TROLl. (49) 
untersuchten Verhi l tnissen bei verschiedenen Saat-  
zeiten. D a s  L ~ i n g e n w a c h s t u m  und damit  
verbunden die Grt inmasseproduktion sind bei ge- 

netisch einheitlichem Ma- 
terial  durch/ iuSere  Einfliisse 
s tark  modifizierbar. \Ton be- 
sonderer Bedeutung sind bier 

~ ~ebe~ieSe~ Keimst immungsreize  durch 
verschiedene Tempera turen  

0,25 - -  - -  und photoperiodische Ein- 
0,08 - -  - -  flfisse, Die Abb. I 3 - - I 5  zei- 
0,9 0,08 - -  gen bei den Arten, die heute 
o,i _ _ als SfiBlupinen in Betracht  

Verhalten. In  Tabelle 4 sind die Mittelwerte 
der Grfinmasseertrfige der beiden Sorten 
Weiko I I  und I t I  yon  einem Kleinparzellen- 
versuch mit  zo verschiedenen Schnit tzeiten 
wiedergegeben. Die ParzellengrSf3e bet rng 
zwar nur z qm. Jeder  Wert  wurde aus vier- 
facher Wiederholung erhalten.  Der am 30.4-  
1948 mit 14o kg/ha gedrillte Versuch erlaubt 
einen Einblick in das entwicklungsbedingte 
LeistungsvermSgen fiir Gri inmasseproduktion 
bei den genannten  Sorten. E r  wurde einmal 
auI Boden ohne Kalkzusatz  und einmal auf 
Boden mit einem Zusatz yon 2o dz/ha Dfinge- 
kalk ausgefiihrt.  Weiko I I  bleibt solange fiber- 
tegen, wie die durch die Bestockung zahl- 
reicheren Bl~itter noch an den Pflanzen sind. 

Wie der in Tabelle 4 angegebene Tas tver -  
such andeutet ,  sinkt die Grfinmasseproduktion 
bei dem frohwfichsigen Typ  etwas ab. Hier  
mtissen noch umfangreichere Versuche Beweis- 
mater ial  liefern, was bisher nnterblieb,  nm die 
Saa tgu tvermehrung  nicht zu st6ren. Die An- 
forderungen der frohwfichsigen Sorte an die 
pflanzenbaulichen Bestellungs- und Pflege- 
maBnahmen mfissen auch noch genauer  unter-  
sncht werden. Die Vermntung liegt nahe, dab 
die Aussaats tgrke  bei den Frohw/ichsigen 
gr6Ber werden muB, um dieselbe Bestands-  
dichte wie bei den - -  lt. Tabelle 6 - -  sich 
s t g rke r  bestockenden Normalwfichsigen zu er- 
reichen. Es bedarf  ferner noch der K1/irung, 
ob oder wie weft Entwicklungsberei tschaft ,  
Ent  wicklungsgeschwindigkeit,  Lgngenwachs- 
turn nnd Bes tockungs typ  bier unabMingig 
voneinander  vererbt  werden und wieweit jeder 
dieser Fak toren  die Leistungsf//higkeit der 
Pfianze beeinflul3t. 

Zu dem Problem der genetisch bedingten 
E n t  w i c k l u n g s b e r e i t  s c h a f t  k6nnen 
die bierin sehr unterschiedlichen Wildformen 
einen Beitrag liefern. Abb. I I  zeigt das Aus- 
maB des Unterschiedes,  der in dieser Eigenschaft  
zwischen Wild- und Ku l tu r fo rm bestehen kann. 

Der Ziichter, 19 Band 

Abb. Ix. Verschiedene Entwicklungsbereitschaft  gleichaltriger Wild- und Kut- 
turformen (Stature 8) aus dem Gew~chshaus. Links Wildlorm, reehts St. 8. 

Abb. i2. Verschiedene Entwicklungsbereitschaft  gleiehaltriger Wildformen yon 
Lup. tuteus aus dem Freiland, 

kommen,  f ibereinst immend das zunehmende L&n- 
genwachstum und die stfirkere Belaubung bei sp~ter 

I I  
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werdenden Saatzeiten. Dies ist ffir den praktischen 
LupJnenbau deshalb yon Bedeutung, weil die ver- 
schiedenen Nutzungszwecke zur K6rner- oder Grfin- 
futtergewinnung deshalb verschiedene Saatzeiten 

Abb. 13. Unterschiedliches,  abgeschlossenes L~ingenwachstum genetisch 
gleicher Lup. luteus nach verschiedenen Saatzei ten voa  l inks nach 

rechts :  Aussaat  vom 4.4. ,  18.4. ,  4.5. ,  i8 .5-  

geeignet sind, Eg handelt slch bier um eine unbe- 
kannte Herkunff yon L. albus, die als Griindfingungs- 
saat wahrscheinlich arts den westlichen Mittelmeer- 
l~indern importiert war. W/ihrend die zum Ver- 

gleich angebaute alte bittere, aber frtihreife 
Sorte yon dem Ztichter MATI~IS mit einer 
H6he yon 95 cm abgereift war, begannen zu 
dieser Zeit die eingeftihrten Formen bei mehr 
als der doppelten H6he erst mit der Blfite. 

D e r  E n t w i c k l u n g s v e r l a u f  gibt 
auch Hinweise auf das Ausmal3 der genetisch 
bedingten Entwicklungsgeschwindigkeit. Die 
Abb. 17 gibt den Entwicklungsverlauf des; 
Stammes 7844 (Stamm 8 frohwiichsig) im Ver- 
gleich zu seiner Ausgangsform --  Stamm 8 - -  
und einer ostpreuBischen Landsortenherk~nff 
(N 262) in vier verschiedenen Saatzeiten des 
Jahres 1944 durch laufende H6henmessungen 
wieder. In diesem Jahr blieb der Stamm 7844 
(St. 8 frw.) in allen Saatzeiten auch nach Ab- 
schlug des H6henwachstums der l~ingste. Diese: 
Beobachtung deckt sich n~cht mit Angaben, 
von HACKBARTH (I9) und eigenen Fest.stel- 
lungen aus anderen Jahren, in denen vergleich- 
bare normalwfichsige Formen beim AbschluB: 
des L~ngenwachstums dieselbe H6he erreicht 
batten wie der frohwfichsige Stamm. 

zweckm~gig machen. Ffir das L/ingenwachstum der 
Lupinen ist hiermit nachgewiesen,, dab man es auch 
bei optimalen Ern~ihrungsverh~ilt, nissen nicht als fest- 
stehendes Sortencharakteristikum verwenden kann, 
sondern nur unter Berficksichtigung der genannten 

Abb. I4. Unterschiedliehes, abgeschiossenes Lgngenwachs tum genetisch 
gleicher Lup, angus~i/olius nach  verschiedenen Saatzei ten yon rechts  

nach l inks :  Aussaat  yore:. 4.4. ,  1 8 , 4 ,  4 .5. ,  18.5. 

Einflfisse in Beziehung zu einer Vergleichssorte stellen 
darf. Dabei bleibt trotzdem auch noch eine Grup- 
pierung in klein- und grol3wfichsige Formen bestehen. 
In Abb. 16 wird ffir Lup. albus gezeigt, welches Aus- 
maB das H6henwachstum trotz normaler Frfihjahrs- 
aussaat bei solchen Formen annehmen kann, die in 
unseren Breitengraden ffir die K6rnergewinnung un- 

Abb. z5. Unterschiedliches, abgeschlossenes Lfingenwachstum 
genetiseh gleicher Lup. ~lbus ixach verschiedeneI1 Saatzei teu 
yon rechts  nach l inks :  Aussaat  yore 4.4. ,  iS. 4., 4; 5., 18.5- 

F r o h w i i c h s i g k e i t  
b e i  Lup.  a n g u s t i f o l i u s .  

Nach den Erfahrungen, die bei dem AlkaIoidgehait 
mit Parallelmutationen in den Lupinenarten gemacht 
wurden, und da SYI~IEWSI~I (43) bereits 1925 fiber 
eine hochwfichsige L. ang. berichtet hatte, lag es nahe, 
dab in den beiden anderen bearbeiteten Lupinenartelt 
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auch frohwfichsige Typen vermute t  werden konnten.  
Im Jahre z939 gelang es dem Verfasser, eine solche 
Form bei Lnp.  angusti/olius in einer F s zu finden. 

Abb. z6. Ungleiche Entwicklungstypen yon Lup. 
albus rtach gleichzeitiger Aussaat, Links:  Sorte yon 
MATHIS,  rechts: Lup. albus aus unbekannter  

Herknnf t .  

,O0 I 
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Abb. i 7. gntwickl tmgsver lauf  = gntwicklungsge-  
schwindigkeit  gemessen an der PflanzenhOhe in 
IOt~igigen Abst~inden yon Lup. leteus ia  vier  

Saatzeite~l ~944. 

Diese F~ ents tammte einer Kreuzung aus einer - -  

noch zu beschreibenden - -  ,,breitbl~ittrigen" Form 
6258 • dem alkaloidarmen Stamm 41I. Sowohl im 

80 
C~ 

80 

30 

30 

I l__-il 
t I / " l  j 

t 
?,E ID, . EO. I.E 10, 80, IYZ 

~ ""  "" ~, ~l~s,411er~ .. I - -  I . ~  ~ -  2 f . , .  t "d/ ~ V*" " . . . .  

eat- ta~r. I / , / ' " /  

60 q" ~ // tI"I 

Z6.K 6.FZ 10. 21 I . E  fl, ~ . 

Abb, 18. Entwicklungsverlauf  = Entwicklungsge- 
sehwindigkeit  gemessen an der Pflanzenh6he in 
~ot~gigen Abst~nden yon Lup. angustiJolius in 

vier  Saatzeiten 1944- 

�9 r 1 Entwmklungsve muI der Saatzeitversuche 1944 auf 
Abb. I8 wie auch im Wuchstyp auf Abb. 19 zeigt die 
,,frohwiichsige" Form yon Lup.  ang. viel Ahulichkeit 

A b b . i  9. lgntwicklungstypen yon Lupinen, Von l inks :  Lup. an- 
gus~i[olius normal, L~p. angustifolius frohwiichsig, Lup. luteus nor- 

real, Lv, p, lMeus frohwL~chsig, 

mit dem frohwfichsigen Stature 7844 yon Lup.  luteus. 
Lup.  ang. frohv(tichsig (frw.) unterscheidet sich yon 
L. lut. frw. allerdings darin, dab L. ang. frw. ein ge- 

I I *  
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netisch bedingtes starkes Hghenwachstnm entwickelt 
und auch beim AbschluB des Wachstums die nor- 
malwtichsigen Formen, wie Stature 4 ! I  oder andere 
friiher im Handel gewesene Zuchtsorten allj~ihrlich 
dentlich fiberragt (siehe Abb. 18). Auch durch die 
gr6gere Blat tbrei te  nnd die F i rbung  von Laub und 
Stengeln unterscheidet sich L. ang. Irw. yon normal- 
wiichsig. Die frohwfichsigen L. ang. haben eine hel- 
lere Blatt-  und Stengelfarbe als die normalwfichsigen. 
Leider konnten die Vegetationsbeobachtnngen sowie 
die Leistungs- und Qualitgtsuntersuchungen seit der 
Anffindung der L. ang. frw. nicht ohne St6rungen 
durchgefiihrt werden. Im Jahre 1942 wurde der ge- 
samte Zuchtgartenbestand mit den darin befindlichen 
Vermehrungen durch Ful3krankheit (Rhizoktonia so- 
lani), Schfitte (Macrosporium sarcinae/orme) und 
Br/iunevirns vernichtet .  Nnr arts den Schrankreser- 
ven  konnte  der S tamm wieder aufgebaut werden. 

D i e  A l k a l o i d b i l d u n g ,  V e r t e i l u n g  
t t n d  A b l a g e r u n g  ist bei der beschriebenen 
frohwiichsigen Form yon Lup. angusti/olius anders 
als bei dem normalwfichsigen Stamm 411, den 
V. SENGBUSGH(41) fand. Bei derAuffindung der froh- 
wtichsigenPflanzenwurde die neueFormzuni ichst  als 
,,Sfiglupine" angesprochen, da die BlOtter bei Kost-  
proben keinen bi t teren Geschmack ergaben. Die ge- 

ernteten K6rner erMesen slch als bit ter  und alkaloid- 
haltig. Diesem Problem wurde nachgegangen. Auf 
die Bit te  des Verf. stellte SCHWARZE 1 an genetisch 
einheitliehen Einzelpflanzennachkommenschaft  en 
mittels quanti tat iver  Analysen die Alkaloidgehalte 
im Laub und Korn zu versehiedenen Zeiten lest. Die 
Tab. 7 gibt die Ergebnisse wieder. 

Der Alkaloidgehalt dieser ffohwfichsigen L. ang.- 
Formen ver~ndert sich demnach in den verschiedenen 
Entwicklungsstadien sehr stark. Dieses Ansmag der 
Veriinderung ist einer genetisch bedingten Steuerung 
unterworfen. Daffir ergaben die sp~iteren qualita- 
t iven Untersuchungen fiber den Alkaloidgehalt bei 
den Nachkommen der in Tab. 7 bezeichneten froh- 
wiichsigen L. ang. die Unterlagen. Zur Gegenfiber- 
stellung mit den Schwankungsbereiehen der vorher 
bekannten Formen werden die, 1942 yon v. SENG- 
BOSCI~ (41) ver6ffentl ichten Angaben, und die, 193 9, 
von HACKBARTH und TROLL (12) zusammengestell ten 
Variabilit~itsverhiiltnisse fiber den Alkaloidgehalt von 
alkaloidhaltigen und alkaloidarmen Lup. angusti- 
[olius in Tab. 8 aufgefiihrt. Bei der Zusammenstel- 
lung von HACKBARTH und TROLL muB allerdings be- 
riicksichtigt werden, dab es sich um die Ergebnisse 
der verschiedensten Versuchsansteller handelt,  die 
mit verschiedenen Methoden gearbeitet  haben. 

Tabelle 7. Alkatoidgehalte bei verschiedenen Formen von Lup. angusti/olius 
in Laub und Kdrnern z943. 

Ulltersuchungs- 
datum Stature Nr. 

4 1 1 : 2 8 / 4 3  
4 1 1 : 2 8 / 4 3  
411 : 28 /43  
411 : 28/43 
415 : 35/43 
415 : 35/43 
415 : 35/43 
4~5 : 35/43 
Frw. : 62o/43 
Frw. : 62o/43 
Frw. : 62o/43 
Frw. : 62o/43 
Frw. : 62o/43 
Frw. : 621/43 
Frw. : 621/43 
Frw. : 621/43 
Frw. : 621/43 
Frw. : 621/43 
Frw. : 660/43 
Frw. 660/43 
Frw. : 660/43 
Frw. : 660/43 
Frw. : 660/43 
Frw. : 7Ol/43 
Frw. : 7Ol/43 
Frw. : 7Ol/43 
Frw. : 7Ol/43 
Frw. : 7Ol/43 

Quantitativer Alkaloid- 
gehalt in % 

Laub Korn 

grttn reiI 

O,O 
%0 o ,148  

O,O 
c ,2 o,o63 

0,O1 
C ,9 0 , 8 4  

0 ,379  

o,I', 7 
1,O 1 , 2  5 

0,801 

3~.o( 7 
e,8~ o,93 

o,452 

oTo5__ 1 ,~  I , ~  

~ ,6o7 

Qualitativer Alkaloidnachweis 
mit JJK. 

Laub 
Zahl d . . . .  

Pflanze~ ~eluno 

104 o h n e  

72 ohne 

24 ohne 

63 o h n e  

21 ~hne 

52 ohne 

K6rner 

ZaM d. Befund 
Pfianzen 

I ohne 

I ohne 

20 mit 

20 m i t  

20 mit 

20 mit 

2. 6.43 
23. 6. 43 
9. 8"43 
I. 12. 43 
2. 6.43 

23. 6. 43 
9. 8.43 
L I 2 . 4 3  
I. 6.43 

23. 6.43 
9. 8.43 

13. 1.44 
2.44 

i. 6.43 
23. 6.43 
9. 8.43 

13. i. 44 
2.44 

31. 5.43 
23. 6.43 
9. 8.43 

13. I. 44 
2.44 

i. 6.43 
23. 6. 43 

9. 8.43 
13. I. 43 

2.44 

Tabelle 8. 

Zahl del 
unter- 
suchten 
Proben 

Formbezeichnung 

138 

3 

A lhalo id  

Laub 

0,452 

0,0004 

ehalte bei L u p i n u s  angus t i /o l ius .  

Alkaloidgehalt im Korn 

Minimum Maximum Mittel 

0 ,250  2 ,050 1,o79 
I 0 ' 635  

O,Oli  o , I o o  0 ,049  
O,O10 5 

Ver6ffentlicht yon : 

H A C K B A R T H  ~ .  TROLL 
V.~ENGBUSCH 
H A C K B A R T H  U. TROLL 
V. ~ENGBUSCH 

L. ang. b i t t e r  . . . 
L. ang.  b i t t e r  . = 
L .  ang.  S t a t u r e  ; i i  
L.  ang. S t a l n m  411 

Vergleicht man den Mitten 
wert des Alkaloidgehaltes 
des Laubes der frohwfieh- 
sigen, im Laub ,,nicht bit- 
t e ren"  St/imme yon o,139% 
mit der, sicher nicht zu 
hoeh gefundenen, Angabe 
v o n  V. SENGBUSCH ffir das 
Laub der normal bi t teren 
Formen mit o,452%, so er- 
gibt sich, dab der Alkaloid- 
gehalt des Laubes der froh- 
wfichsigen nur etwa ein Drit- 
tel  yon dem der normalen 
Formen betr~igt. Das Alka- 
loidbildungsproblem bei Lu- 
pinen ist heute dutch die 
Arbeiten yon MOTHES und 
t{RETSCHMER (29) erhellt. Sie 
fanden, dab isolierte Wnrzeln 
in der Lage sind, Lupinen- 
alkaloide zu bilden. Damit 
ist ein Weg gezeigt, wie man 
den physiologisch bedingten 
Sehwankungsbereieh des A1- 
kaloidgehaltes in den einzel- 
nen Organen erkl~ren kann. 
Dar/iber hinaus bleiben die 
genetisch bedingten Unter- 
schiede von verschieden star- 
ker Ausbildung der Alkaloide 
in den einzelnen Organen 
ungekl~rt. Bereits v. SENG- 
BUSCH (41) machte die Be- 
obachtung, dab einzelne, yon 
ihm gefundene Formen, die 

I F f i r  d i e  I r e u u d l i c h e  D u r c h -  
f f i h r u n g  d i e s e r  A r b e i t  m S c h t e  
i c h  H e r r n  Dr .  SCHWARZ• a u c h  
h i e r  n o c h m M s  d a n k e n .  
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St~imme 412, 413, 4!4, 416, in den Bl~ittern ,,wenig 
bitter" und in den K6rnern ,,stark bitter" 
schmeckten. Bei den vom Verf. gefundenen froh- 
wiichsigen Formen handelt es sich wahrscheinlich 
um Extremf~ille solcher Erscheinungen mit schwach 
bitterem Laub und bitteren K6rnern. 

Im Jahre 1944 wurden vom Verf. unter den be- 
schriebenen frohwtichsigen Formen auch solche ge- 
funden, die frohwfichsig waren und sowohl nicht- 
bitteres Laub wie auch nicht-bittere K6rner haben. 

stark unter Wildschaden zu leiden hatten. Das Wild, 
besonders der Hase, zieht die schmalbl~ittrigen SiiB- 
lupinert tier gelbblfihenden und aller anderen Asung 
vor. In der frohwiichsigen Form mit nicht bitterem 
Laub und bitterem Korn dfirfte eine Form gefunden 
sein, die auf Grund der hiesigen Erfahrungen kanm 
vom Wild verbissen und doch vom Rindvieh ge- 
Iressen wird. Sobald genfigend Saatgut fiir Fiitte- 
rungsversuche vorhanden ist, sollen solche in gr613e- 
rem Umfang durchgeffihrt werden. Normalerweise 

werden die Iutterwfichsigen besseren B6- 
den in der schmalbl~ittrigen Lupine in 
erster Linie eine Grfindfingungspflanze 

Abb. 20. Entwicklungstypen von Lup. cdbus, Links: L~p. albus 246 frohwfichsig, 
rechts: Lup. albus 355 normalwiichsig. 

Abb. 2 I. Lupinus luteus, links normalwfichsig, rechts 
frohwiichsig. 

sehen, weil sie in der Luzerne bzw. im Klee 
fiber Feldfutterpflanzen verffigen k6nnen, die 
mehrschnittig sind und anch fiir die Heugewin- 
hung in Betracht kommen. Ftir diese Zwecke ist die 
Lupine ungeeignet, weil sie nur einen Schnitt gibt 
und ihre B1/itter hei der Troeknung stark ahfallen. 
Trotzdem bleibt die Alkaloidarmut des Laubes, auch 

Abb. 22. Lupimts angusti/olius, links normalwfiehsig, reehts 
Irohwfichsig. 

Abb. 23. Lupinus elbus, links normalwttehsig, rechts 
frohwfichsig. 

Ferner wurden auch solche frohwfichsigen gefunden, 
die im Laub und Korn bitter sind. Als genetisches 
Symbol wird vom Verf. bei L. ang. fiir den Faktor 
,,Frohwiichsigkeit" die Bezeichnung ,,procerus = 
proc." vorgeschlagen. Gegentiber normalw/ichsig ist 
frohwfichsig rezessiv. 

D i e  B e d e u t u n g  d i e s e r  f r o h w f i c h -  
s i g e n F o r m e n liegt nicht nur auf theoretischem 
Gebiet. Es ist bekannt, dab anf den besseren Sand- 
b6den, den ,,guten Kartoffelb6den", eine groBe Nach- 
frage nach der sehmalbl~ittrigen Lupine ffir Grfin- 
diingungszweeke besteht. Die alkaloidarmen schmal- 
bl~ttrigen Sorten haben selbst zur Samengewinnung 
dort bisher keine gr6Bere Verbreitung gefunden. Dies 
liegt nicht znletzt daran, dab die Bestgnde immer 

flit die besseren B6den, eine erwiinscht e Verbesserung 
gegentiber der ganz bitteren Form, weil in Jahren mit 
schwachem Futterwuchs noch nmdisponiert werden 
kann und die Zwischenfruchtlupine dann die Futter- 
lticke und zwar sowohl in Form yon Grfinfutter wie 
auch yon Silage ansfiillen kann. 

Diese mehrfache Nutzungsm6glichkeit fehlt der 
von SYPNIEWSKI (43) schon 1925 in Pulawy beschrie- 
benen hoehwfichsigen bitteren Form yon Lup, ang. 
Von diesem Typ hat man leider nie wieder etwas ge- 
h6rt. Im Kriege kam 1941 zu Untersuchungszwecken 
eine polnische Landsortenprobe yon Lupinen nach 
Mfincheberg. Aus dieser wurden einige hochwfichsige, 
rotbliihende Einzelpflanzen ausgelesen, die dem yon 
SYPNIEWSKI beschriebenen Typ ~ihneln. Leider ist 
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dem Verf. infolge von Kriegseinwirkung die Arbeit 
von SYPNIEWSKI nicht mehr zugiinglich, um 
vergleichende n~ihere Angaben machen zu k6nnen. 
Die m6glicherweise bestehende genetische Identi- 
t~it ,ftir die Ausl6sung des H6henwachstnms bei 
den Nachkommen dieser Form mit der gleichen 
Eigenschaft bei den Mtinchegerger Typen mug 
anch erneut nachgewiesen werden, da sowohl die 
Krenzungen wie auch die Aufzeichmmgen dar- 
tiber dutch den Krieg vernichtet wurden. Die 
jeweiligen Wuchstypen scheinen iedoch verschieden 
bedingt zu sein, da die Mtincheberger Form einige 
typische Eigenarten in dem Verzweigungswuchs 
aufweist. 

Bestockungs- und Verzweigungsformen 
bei Lup. luteus, angustifolius und albus. 

Die Bestockung und Verzweigung der Lnpinen ist 
ftir die Gleichm~Bigkeit der Reife und die Stand- 
festigkeit yon Bedeutung. Da diese Eigenschaften 
wiederum auf den Arbeitsattfwand bei der Ernte von 
EinfluB sind, wurden Unterstlchungen tiber die Viet- 

Abb. 25- Lupinus luteus. Links  Ver- 
zweigungstyp Weiko I n .  Rechts  Be- 

s tockungstyp  Weiko I I .  

falt der Ausprfigung und die Art der Vererbung ein- 
geleitet. Bei L. lut. wurde bereits in Tabelle 6 auf die 
verschiedene Bestockungsart verschiedener Sorten 
und St~imme hingewiesen. Nur die grundst~tndige 
Verzweigung, wie sie auf Abb. 24 links gezeigt ist, 
wird als Bestockung bezeichnet. Die Variabilitiit der 
Verzweignngsformen auf Abb. 24 rechts wird auf ihre 

Abb. z4, Wuchstypen yon Lur luteus, l inks normal-  
wtichsig, rechts  frohwiichsig. 

F r o h w f t c h s i g k e i t  b e i  L u p .  a lbus .  
Der gelungene Nachweis der Frohwiichsigkeit in 

zwei Lupinenarten liel3 auch auf ihr Vorkommen bei 
Lupinus albus scliliegen. Im Jahre 1944 gelang es 
dem Verf., in dem umfangreichen Mtincheberger 
Zuchtgartenmaterial eine Einzelpflanzennachkom- 
menschaft mit der gesuchten Eigenschaft zu finden. 
Die Abb. 2o zeigt die frohwtichsige alkaloidarme Lup. 
albus 246 neben einem normalwiichsigen alkaloid- 
armen Stamm 355. Es handelt sich bei der Froh- 
wtichsigkeit der Lup. albus ~hnlich wie bei der yon 
Lup. Mteus um eine Form, die der normalen wahr- 
scheinlich nur im Jugendstadium an Wachstumsge- 
schwindigkeit tiberlegen ist. Obwohl die Lup. albus 
schon tiber eine schnellere Jugendentwicklung ver- 
fiigt als die beiden anderen Arten /;up. ang. und 
Lup. lut., ist eine noch schnellere Bodenbedecknng 
durch das Laub nur erwiinscht, Die Abb. 21, 22 
und 23 zeigen die Paralleltypen der Mntationen 
ftir das erh6hte Streckungswachstum im Jugend- 
~tadium. 

Abb. z6. Erbl ich verschiedene Wuchstypen yon 
Lup. angustifolius. 

Erblichkeit untersucht. DieModifizierbarkeit durch 
engen oder weiten Standraumiiberdeckt oft die erb- 
liche Anlage. Es konnte aber fiir alle drei der bier 
bearBeitefen Arten die genefische VeranIagung fiir 
die Art der Nebentriebbildung erwiesen werden. 
Abb. 25 zeigt bei L. luL links die Verzweiglingsart der 
frohwiichsigen Sorte Weiko III  und rechts die Be- 
stocknngsart der frohwiichsigen Sorte Weiko II. 
Abb. 26 zeigt yon L. ang. 3 Wuchstypen mit je drei 
Pflanzen, die j eweils yon einer Pflanze abstammen. 
]eder Typ hat eine fftr ihn Charakteristische Bestok- 
kungs- bzw. Verzweigungsart, die yon der Eintrie- 
bigkeit bis zur mehrfachen Bestocktmg geht, ohne dab 
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damit alle Formen erfaBt wiiren. Abb. 2 7 gibt in 
gleicher Weise die Verh~iltnisse bei L. alb. wieder. 
Besonders deutlich vermittelt bei dieser Art Abb. 28 

Die unverzweigte Form, die nur den Haupttrieh oder 
die sogenannte erste Etage entwickelt, schliel3t ihr 
Wachstum wesentlich frfiher ab, als die Formen mit 
zwei und drei Etagen. Da die allj~hrliche Ausreife 
aller ausgebildeten Etagen im deutschen Anbau- 
gebiet hente noch ein Zuchtziel ist, das wohl bei 
keiner der im Aufbau befindlichen Zuchten yon Lup. 
alb. erreicht ist, besteht die Aussicht, fiber die Aus- 
lese entsprech~nder Morphotypen mit einer oder 
zwei Etagen diesem Ziel n~iher zu kommen. Die 
alkaloidhakige Ziichtung von MATHIS hat das ]3e- 
streben, nach der zweiten Etage ihr Wachstum ab- 
zuschliel3en, und geh6rt dadurch zu den frfihreifsten 
yon allen bekannten Formen. Aus dem Uberblick 
tiber den Aufbau der Pflanze bei den drei Lupinen- 
arten geht deutlich eine Parallelit~t der daffir ver- 
antwortlichen Faktoren heivor. 

Abb. 27. I~rblich verschiedene Wuchstypen von Lup. albus. 

die ebenfalls genetisch bedingte Winkelstellung der 
Verzweigungstriebe. Der hier wiedergegebene Typ 
hat starke pflanzenbauliche Nachteile. In der Reife- 
zeit wird das Gewicht der Nebentriebe so groB, dab 

IV. Probleme,  welche  in Zukunft  bei Lup. ang. 
und Lupo lut. die Ernte s ichern bzw. erleichtern 

und deren QuaIitiit verbessern  kSnnen.  

P l a t z f e s t i g k e i t  b e i  L u p i n u s  
a n g u s t i / o l i u s .  

Bei Lup. angusti/olius ist das Problem der Platz- 
festigkeit noch nicht v611ig gel6st. Der 193 7 gefun- 
dene bittere Stamm hat auch noch keine v611ige Ver- 
wachsung der Hiilsenn~hte, sondern nur eine sehr 

Abb. 28. Groflwinklige Verzweigung bei Lup. albus. 

sie bei der grol3winkligen Stellung zum Haupttrieb 
nicht in der Lage sind, den Gewichtszuwachs der Hill- 
sen zu tragen, und infolgedessen herunterbrechen. 
Bei der Lup. alb. haben die Faktoren, die den mor- 
phologischen Aufhau der Pflanze steuern, offenbar 
auch starke Beziehungen zu physiologischen Genen. 

Abb. 29. Platzfestigkeit bei Lup. angusti/olius. 3 Hfilsen 
derselbeu Pflanze 0ben R~ickennaht verwachsen, Bauchnaht 
geplatzt; Mitte R~ickennaht teilweise verwachsen, Bauch- 
naht geplatzt; unten Rfickennaht nut am Stielchen ver- 

wachsen, Bauchnaht geplatzt, 

starke Verklebung. Besonders stark ist die Rficken- 
naht verklebt, wie Abb. 2 9 zeigt. Bei der nichtplat- 
zenden Lup. luA sind Bauch- und Rfickennaht ver- 
wachsen. Das AusmaB der bei Lup. ang. bewirkten 
Platzsicherung geht aus Abb. 3o hervor. W/ihrend 
links an den schwerplatzenden St~immen noch s~imt- 
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liche Hiilsen ungeplatzt sind, liegen rechts bei dem 
normalen Stature die geplatzten Hiilsenh~ilften zahl- 
reich am Boden. Bei Kreuzungen yon schwerplatzen- 

St~trke der Parenchymschicht  spielt bier offenbar 
eine Rolle 1. 

B r u c h f e s t i g k e i t  d e r  H f i l s e n  b e i  
Lup.  l u t e u s  u n d  Lup.  a n g u s t i / o l i u s .  

Die Gefahr der Ertragsausf~ille ist durch die Platz- 
festigkeit der Hfilsen wohl gemindert,  aber noch nicht 
behoben. Sobald die Hfilsen totreif  werden, bewirkt 
geringer StoB oder Druck ein Abbrechen und damit  

Abb. 30. Pla tzfes t igkei t  bei  Lup. ang. Links  platzfester ,  rechts  
platzender  S t a m m .  

den mit platzenden St/immen ergaben sich in der F~ 
Unterschiede in der Platzneigung. Abb. 3z zeigt 
gleichartige Hiilsenwandschnitte von je 5 Hiilsen 

Abb. 32. Pr i i fungsmethode zur  Feststellung der Bruchfest igkei t  der Hiilsen 
a m  Stielchen. 

den Verlust der ganzen Hiilsen. Die Bruchfestigkeit 
der Hiilsen ist ein noch nicht erreichtes, aber dringend 
erforderliches Ziel. Die Durcharbei tung der vorhan- 
denen Sort imente mit der in Abb. 32 gezeigten 
Methode, dutch Belastungsproben mit Gewichten hat 

Abb. 3z. Gleichart ige Hfi lsenwandschni t te  yon Einzelpflanzen ~on verschiedenar t lg  
schwerplatzenden Lctpinus a~gusti]olius nach  schwacher  Trocknung.  
Links  oben: fas t  normal  platzend. Rechts unten:  schwerplatzend. 

Abb. 33. Fruchts tandst ie le  yon L~p. luteus. Links ab- 
gebrochene HiiIsen. Rechts geplatzte Hfilsen, die noch 

an tier Verbindungsstel le  h~ingen. 

einer Pflanze. Die Schnit te links oben, die nach der 
Trocknung stark gekriimmt sind, geh6ren ztt den 
normal platzenden, w~ihrend die nicht gekriimmten 
rechts unten  von einer schwerplat zenden Pflanze sind. 
Das Verh~iltnis der St/irke der Faserschicht zur 

keine nennenswerten Unterschiede ergeben. Die 
Griinde fiir das Abbrechen sind anatomisch bedingt 

1 Leider l~Bt sich infolge des kriegsbedingten Verlustes 
des l~hotobuches nicht mehr feststellen, welche Saat- 
nummern photographiert wurden. 
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und k6nnen durch Witterungseinfliisse begiinstigt 
werden. Bei feuchtemWetter tritt  am Hiilsenansatz 
in der Reifezeit eine Art Rotteprozeg ein, der die 
Bruchgefahr bei darauffolgender Trockenheit noch 
erh6ht. 13ei Lup. luteus wurden vom Verf. Unter- 
schiede in der Art des Abbrechens der Hiilsen ge- 
funden, wie sie Abh. 33 zeigt. Es handelt sich bier 
um eine platzende Form, deren Hfilsen nach dem 
Platzen an den Riickenn/ihten am Stielchen h/ingen 
bleihen. Leider wurden keine K6rner mehr ge- 
funden. Auch bei Lup. perennis bleiben die ge- 
platzten Htilsen meist am Stielehen. Hier h/ilt 
sogar die Faser- und die Parenchymschicht h/iufig 
die Verbindung. Es besteht nach den mit Par- 
allelmutationen bei Lnpinenarten gemachten 
Erfahrungen die Wahrscheinlichkeit, dab auch 
bruchfeste Mutanten in den kultivierten Arten 
auftreten. 

Nebentrieb iiberragt werden. Dies wirkt sich bei der 
Ernte deshalb nngfinstig aus, well die Haupttriebe 
in den Garben wie anf Abb. 35 yon den oft noch mit 
grtinen B1/ittern besetzten Nebentrieben fiberragt 

K a h l h t i l s i g k e i t  b e i  L u p i ~ u s  
l u t e u s .  

W/ihrend die bisherigen Formen yon Lup. lut. 
alle behaarte Hfilsen haben, konnte Verf. (46) im 
Winter I939/4 ~ eine bittere Pflanze linden, die 
kahlhiilsig war. Die Htilsen /ihnelten denen yon 
Lup. ang. sehr, obwohl Lup. ang. oft noch sehr 
kurze Haare hat. Bei den gefundenen Mutanten fallen 
die Haare kurz vor der Reife ab. Glatte Oberfl/ichen 
trocknen bei schr/iger Stellung naturgem~iB viol 
schneller als behaarte. Auf die Qualit~it der 
K6rner hat die Kahlhfilsigkeit besonders in Jahren 
mit feuehter Erntewitterung sehr starken Ein- 
fluB. Der Wassergehalt der reifen 
K6rner ist yon kahlhfilsigen Pflanzen 
wesentlich geringer als bei den yon 
behaaithiilsigen Best/inden. Die Eigen- 
schaft ,,kahl" wurde mit ,,nudus" be- 
zeichnet und erwies sich gegenfiber 
der Normalform als rezessiv. Neuer- 
dings wurden unter den kalhhtilsigen 
Pflanzen solche gefunden, die auch 
die Haare yon den B1/ittern, Blatt- 
stielen und Stengeln abstoBen. Da 
auch dies erst kurz vor der Reife 
geschieht, ist der sonst berechtigte Ge- 
danke gegenstandsios, dab die Be- 
haarung als Schntz gegen Sch~idlinge, 
z. B. deft Blattrandk/ifer, wichtig w/ire. 
Es sind heute Krenzungen mit alka- 
loidarmen, weichschaligen, weil3k6r- 
nigen, platzfesten, frohwtichsigen mit 
kahlhiilsigen Pflanzen vorhanden. Diese 
sind als Ausgangsmaterial f/Jr eine 
Sorte gedaeht, die ffir die Kfisten- 
gebiete Bedeutung haben dfirfte. Diese 
Sorte w/irde dann die Bezeichnung 
Weiko IV bekommen. 

Abb. 34. t~ulturformen von LeO. luteus m i t  kurzen Fruchts tandst ie ien des 
t Iaupt t r iebes ,  tier berei ts  reife Hfilsen hat ,  w~hrend der  Nebentr ieb gri ine 

BlOtter hat .  

und beschattet werden, und dann besonders in den 
Garben dad~rch schwerer trocknen. Aus den Kreu- 
zungen yon Wildformen und Kultursorten, deren Ab- 
stammungsnachweis wegen des kriegsbedingten Ver- 
lustes leider unm6glich ist, sind Formen hervorgegaI1- 
gen, die einen so langen Stiel des Haupttriebes haben, 
daB, wie Abb. 36 zeigt, die BlOtter der Nebentriebe 
in der H6he aufharen, in der der Hfilsenansatz am 

Abb. 35. Lupinus luteus. Links Garbe von Kul turformen mi t  t iefsi tzenden Haupt t r ieben .  
Rechts  Garbe vom Wildformen m i t  hochragenden Haupt t r ieben .  

L / i n g e  d e r  F r u c h t s t a n d s t i e l e  b e i  
Lup.  l u t e u s .  

Ffir eine schnelle Trocknung der Hfilsen bei der 
Reife spielt die L~inge des Fruchtstandstieles am 
Haupttrieb eine Rolle. Die bisherigen Sorten haben, 
wie Abb. 34 zeigt, meist kurze Stiele des Haupt- 
triebes, die bei nicht zu dichtem Stand vom obersten 

Haupttrieb beginnt. Das fiihrte zu der Untersuchlmg 
der Frage, ob die Z/inge des tIaupttrielaes erblich be- 
dingt ist oder nur starken modifikativen Schwan- 
kungen nnterliegt. Auf der Abb. 37 kann gezeigt wer- 
den, dab es sich um eine erbliche Eigenschaft handelt. 
Die j eweils drei ann/ihernd gleichlangen Fruchtstand- 
stiele gehSren immer zu der Nachkommenschaft einer 
Ausgangspflanze. 
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S t a n d f e s t i g k e i t  b e i  L u p .  a n g u s t i -  
/ o t i u s .  

Die Standfestigkeit ist weitgehend yon der St~irke 
des Haupttriebes,  seiner Hi3he und der zu t ragenden 
Belastung abhiingig. In  dem Bestreben, frfihreife mit 
err ragreichen Formen zu kombinieren, k6nnen ffir die 

breite, die ziichterisch yon Bedeutung ist, da es als 
Magstab far die Korngr6Be dient. I)ie Modifizierbar- 
keit durch Umweltsfaktorenliigt  sich besonders deut-  
lieh in Saatzeitversuchen nachweisen. Die Friihsaat 
vom I8 .3 .  I943 zeigt in Abb. 39 bei allen 13 1;ormen 
die h6chsten Tausendkorngewichte der vier Saat- 

Abb. 36. Wildformen yon Lup. lgteus m i t  langen 
Fruchts tands t ie len  der Haupt t r iebe .  

Standfestigkeit Gefahren entstehen. Die Iriihreifen 
Formen, deren extremste Vertreter die Wilclformen 
aus Pal~stina sind, haben meist einen dtinnen, oft so- 
gar einen schwgchlichen Haupttrieb,  der die Mein- 
k6rnigen Hfilsen aber dnrchaus zu t ragen vermag. 
l~ei der Kreuzung mit normal- oder groBk6rnigen Sor- 

Abb. 38. Lager l te igung yon Lcep. angusti[olic~s, 

ten k6nnen die Bastarde eine Kombinat ion der Eigen- 
schaften: diinner Haupt t r ieb und Grogk6rnigkeit er- 
halten. Diese gormen zeigen dann Lagerneigung in 
einem genetisch bedingten AusrnaB, das Abb. 38 
wiedergfbt. AllBer dell Bastarden aus klein- und 
groBk6rnigen Formen sind die froh- und laochwiich- 
sigen Typen der Lagergefahr besonders ausgesetzt. 

V .  F a k t o r e n ,  w e l c h e  d i e  P r o b l e m e  d e s  K o r n -  
e r t r a g e s  b e e i n f l u s s e n  w e r d e n .  

M o d i f i z i e r b a r k e i t  u n d V a r i a b i l i t ~ i t  
d e r  K o r n g r 6 g e  v o n  L u p .  a n g .  

Das !ooo-Korngewieht ist t rotz  starker Modifizier- 
barkeit erblich bedingt und hat eine groBe Variations- 

Abb. 37. Frudats tandst ie le  VOlt Haup t t f i eben  yon Lup. luteus, Die je 3 an- 
u~.hernd gleichtangen geh6ren zur N a c h k o m m e n s c h a i t  jeweils  einer Ivtutter- 

pllanze. 

zeiten. Bei sp~ter werdender Saatzeit fallen auch 
die Tausendkorngewicht e. Die alkaloidfreien St~mme: 

411 und die aus diesem hervorgegangene 
breitbl~ttrige Nu tan te :  Lup, ang., var. 
la~i]olius zeigen b e s o n d e r s  h o h e  
Werte. 

1[. Aussaat v. 18.3.43 Stamm 411 
var. lat. 

II. Aussaat v. 4.4.43 Stamm 411 
var, laL 

III .  Aussaat v. 18.4.43 Stature 411 
var. lat. 

IV. Aussaat v. 4.5.43 Stature 411 
var. lat. 

= 224 g 
= 2 2 2  g 

= I62g 
= 19z g 

= 162 g 

= I64g 

= 157 g 
= 159 g 

S e h r  n i e d r i g e  Tausendkornge- 
wichte weisen die Wildformen auf. 

I. Aussa.at v. i8. 3. 43 

II. Aussaat v. 4. 3. 43 

III .  Aussaat v. i8. 4. 43 

IV. Aussaat v. 4. 5. 43 

Wildform Palgstina = z~6g 
Wildform Spanien = 96 g 

Wildform Palgstina = 1io g 
Wildform Spanien = 84g 

Wildform Palgstina = 11I g 
Wildform Spanien = 7 og 

Wildform Paliistina ~- 94 g 
Wildform Spanien = 95 g 

Die aus Kreuzungen yon grog x grog und grog 
• kleink6rnigen Formen hervorgegangenen Kombi- 
nationen zeigten folgendes V erhalten: 
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Aussaat  ~ 
t943 vom S t a m m 4 1 1 x  Pf lugsAllerf r .  -- St.238 

18.3. 224g • 198g = 2 2 2 g  
4.4. 162g • 174g = 183g 

I8. 4. I62 g • 165 g = 167 g 
4. 5" 157 g X 15o g = 161 g 

St. 238 • Wildf. Pal. = 238 X Wildf. Pal. 

222g X 116g = 153g 
183g • I lOg = 143g 
I67g N i I I g  = 137g 
161g • 94g = 136g 

Diese Angaben  zeigen, 
z. dab Knl tur -  und Wildformen jede in der fflr sie 

typischen aber gleichsinnigen Weise auf  Umwelt -  
verEnderungen mit  dem Iooo-Korngewicht  rea- 
gleren, 

2. dab Kreuzungen yon Formen mit  annEhernd 
gleich grogen K6rnern  auch Korngr6Ben yon 
demselben Format  ergeben, 

3- dab aus Kreuzungen yon grol3k6rnigen • klein- 
k6rnigen Formen intermedi~re Formen ausge- 
lesen werden konnten,  

4. dab der Alkaloidgehalt  yon der Korngr6Be v611ig 
unabh/ingig vererbt  ~ird,  da alkaloidfreie StEm- 
me mit  intermedifirem IOoo-Korngewicht aus der 
Krenzung yon Kul tu r  und Wildform ausgelesen 
wurden. 

W u c h s t y p  u n d  I o o o - K o r n g e w i c h t  
b e i  L u p .  a n g u s t i / o l i u s .  

Die Z/ichtung kieink6rniger Formen wird zuweilen 
als Zuehtziel tfir den Zwischenfruchtbau herausge- 
stellt .  Man will mi t  der gr6Beren Kornzahl  je Ge- 
wichtseinheit die Saatkos ten  ffir die F1/ieheneinheit 
senken. Solange yon der Lupine mir die Grfinmasse 
genutzt  werden sell, mag manches  dafiir sprechen, 
obwohl das Ausmal3 der Kleink6rnigkeit  und die 
Griinlnasseleistung auch miteinander  insofern in Be- 
ziehung stehen, als kleine K6rner  auch meist kleine 
Pflanzen ergeben, wie Tabelle 9 zeigt. 

Tabelle 9. Beziehung zwischen Wu~hshdhe und xooo-Korn- 
gewioht bei Lup. ang. I. Saatzeitversuch veto 3. 4. 1947. 

Wuchsh6he 
Tausend-Korngewieb t am 

03,7 g lOO,3 g 175,7 g I96,6 g 

3 TM 4- 47 
io. 5- 47 
20.5.47 
3 ~ 5.47 
Io. 6.47 
20.6.47 
3 ~ . 6.47 

Wdf. Span. I Wdf. PaL I St.  4-zI I Frw. bi t ter  

3 , 2  CII1 

4 , 8 ,  
7 , 0  ,, 

1 3 , 8  , ,  
3 0 , 0  ,, 

43,3 ,, 
59,9 , ,  

5, 9 cm 
7,I ,, 

I 1 , 6  ,, 

1 2 , 9  ,, 

43,8 ,, 
51,2 ,, 
53,4 ,, 

7, I ClTL 
IO,  I ,, 

15,3 ,, 
29,8 ,, 
48,I ,, 
69,6 ,, 
75,6 ,, 

9, I c m  
1 2 , I  ,, 
20,6 ,, 
39,4 ,, 
64;I ,, 
81,3 ,, 
86,6 ,, 

S c h a l e n a  n t  e i l u n t  e r s u c h u n g e n  a n  
L u f l .  l u t e u s .  

Sobald von den Lupinen auch die Kornertr / ige als 
Fu t t e r -  oder als Nahrungsmi t te l  genutzt  werden sol- 
len, ist die Kleink6rnigkeit  eine Gefahr. Mit zuneh- 
mender  Kleink6rnigkeit  w/ichst der Schalenantei!.  

Tabelle IO. Beziehungen zwischen Schalenanteil und zooo- 
Kor~cgewioht, unlersucht an Wild/ormen yon Lup. lut. z944. 

Saat-Nr.  zooo-Korngewicht Schalenanteil  % 

85o6.3o. 3 
85o5.16.1 
85o5.1o. 4 
8505.38.5 
85o6.35.2 
85o5.44.5 
8505.42.3 
85o5.37.2 

g 
76,4 
8 1 , 0  

82,4 
83,6 
85,4 
93.8 
95,6 
99,0 

% 
29,2 
27,8 
26,7 
25,4 
24,5 
27,7 
2 2 , 0  

18,7 

Die in Tabelle IO zusammen-  
gestell ten Untersnchungen iiher 
das IOOo-Korngewicht und den 
Schalenantei l  erbringen den Be- 
weis daffir. 
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Abb. 39. Variat ion und Modifikation der Korngr6Be veil  Lupinus 
~ngust~/olius~ dargestell t  am Tausend-Korngewiclat e~nes Saatzeitver- 

suehes z943 mi t  z3 genetisch verschiedenen St~immen. 

B e k 6 r n u n g s z a h l  i n  d e n  H / i l s e n  b e i  
L u p .  a n g .  u n d  L u p .  l u t .  

Die H6he des Korner t rages  wird wesentlich durch 
die Zahl der K6rner  der Einzelpflanze bes t immt .  Die 
Zahl der K6rner  ents teht  als P rodukt  aus Hiilsenzahl 
N Kornzahl  je H/ilse. Ffir die Erfassung der Lei- 

stnngsf/ihigkeit interessiert  die Variabilitiit nnd das 
AusmaB der Modifizierbarkeit.  Ferner  war die Frage 
zu kl/iren, ob die ~Jbertragnng der Vielk6rnigkeit je 
Hfilse yon den Wildformen aIlf die a lkaloidarmen 
Kul tu r fo rmen  m6glich ist, Die Abb. 4 ~ gibt einen 
Einblick in die Variat ionsbrei te  der BekSrnung, in- 
dem von ie zwei ex t remen Ver t re tern  von Lup. an- 
gusti[olius und Lup. lufeus die prozentuale  Verteilung 
der Vorkommen yon H/ilsen mit  den verschiedenen 
Kornzahlen wiedergegeben ist. Bei LulK angusti- 
/olius ergab die Kreuzung einer vielk6rnigen Wild- 
form aus I ta l ien mit  der a lkaloidarmen Kul t l i r form 
Stature 411 Einblicke in den Er t ragsanfbau .  Die Ta- 
belle I I  gibt eine ~bers ich t  iiber die BekSrnung dieser 
Formen und die dadurch erzielten Ertrfige ill zwei 
Saatzei ten veto 3. 4- und 18.4.  des Jahres  1947. 

Aus der Tabelle I !  geht ferner hervor,  dab die Hiil- 
senzahl je Pflanze die Er t ragshShe weit st~irker be- 
einfluBt als die Kornzahl  je Hfilse, oder die Korn-  
gr6Be. Die Htilsenzahl reagiert  auf modif ikat ive Ein- 
flfisse, die hier durch die verfinderte Saatzeit  ausge- 
16st werden, welt st/irker als die Kornzahl  je Hiilse. 
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Da Korngr6Be und Vielk6rnigkeit Bier in deutlicher 
Beziehung zueinander stehen, indem die vielk6rnige 
Form auch kleink6rnig ist (siehe Abb. 39), kann die 

merkmale spielen bet den Lupinen eine ganz beson- 
ders wichtige Rolle, weil die alkaloidarmen Lupinen 
in dem Augenblick, in dem sie unerkannt  mit einem 

Tabelle ii. Bek6rnungsart der H~lsen yon Lupinus angusti/olius 1947. Ergebnisse yon Kulturform Stature 411, 

Sorten- oder Form- 
bezeichnung 

tgultI. St. 411 
WfldI. It  alien 

X St. 411 
Witdf. It  alien 
KultI. St. 411 
Wildf. Italien 

X St. 4II 
Wildf. Italien 

W#d/orm ftalien und ether dc~raus hervorgegangenen Kreuzungs[orm. 

f l a n z e n  I I 

3.4- 233 2,7 

3.4. 219 1,3 
3.4. 244 0,2 

18.4. 240 lO,8 

18.4. 208 3,5 
18.4. 227 0,3 

% der Hfilscn mit: K6rnern 

2 

7, 

6, 
2, 

I7, 

IO, 
2j. 

2 0 , 9  

14,1 
7,9 

2 2 , 7  

19,o 
6,3 

4 [ 5 6 
I 

31,~ I 32,7 5, I 
I 

26,9 / 34 ,8 15,1 
20,2 i 39,7 29,0 26,3 19,2 2,9 

26,I 27,6 12,3 
16,9 44,8 28,I 

O,OI 

I,I 
0,7 

0 , 9  
1,2 

Hiilsenzahl 
ie Pflanze 

9,60 

9,56 
lO,61 
4,67 

4,25 
4,58 

Kornzahl 
je Hfilse 

3,99 

4,37 
4,86 
3,34 

4,04 
4,92 

 ooo. 
gewicht dz/ha 

175,7 19,84 

133, 7 20,0 
82, 7 18,26 

209,7 11,84 

155,7 7,28 
96,3 7,62 

gewichtsm~iBige Kornertragssteigerung durch diese 
Faktoren nur unbedeutend beeinfluBt werden. Erst  
wenn es gelingt, die Vielk6rnigkeit mit tier normalen 
GroBk6rnigkeit dnrch wiederholte Rfickkrenzungen 

r Lupinus' angust~foh'as-X/dmme: 
{ m/Yd./(ammMje/MAw 

30  8re/tb/. ' ~SS , 

%x 
to 

, \ 

tO - . "  s. x 
.I" ~ x 

/ , I  ~,\ 

I a 8 q 5 g 7 

�9 mit~,/(omzagje gdlae 
~0 - isos5 ~,iv -- / 

13o8a . . . .  2 ,83 

/ / ' ,  

i i \\ 

le J / ",, 

'> I D• 2 d q d- 6' 7 

Abb. 40. Ausschnitt aus der Variations- 
breite der Korllzahl je Hfilse bei Lupinus  

angusl#olius und Lupinus luteccs. 

zu kombinieren, kann dieser Weg Aussicht auf Erfolg 
haben. Das Ergebnis der Aussaat vom 3. 4. 1947 
deutet  im Hektarer t rag  de'r Kreuzungsform an, dab 
dadurch eine Ertragssteigerung m6glich ist. Die Ana- 
lyse der er t ragsbest immenden Faktoren  hat  damit  
eingesetzt und soll wetter verfotgt werden. 

VI. Die zukiinftige Bedeutung der Korn-, Blatt- 
und Bli itenfarbfaktoren fiir die Reinerhal tung 

der Best/inde. 

a) bet Lup. angusti/olius, b) bet Lup. [uteus. 
Die Blat t-  und Blfitenfarben haben heute bet den 

Lupinen deshalb eine besondere Bedeutnng, weil 
sie mit physiologischen Eigenschaften verbunden 
werden k6nnen und damit  zum sortentypischen Un- 
terscheidungsmerkmal w~hrend der Vegetationszeit  
werden. Sie sind damit nicBt minder wiehtig als die 
Kornfarben,  die Ifir denselben Zweck am Ern tegut  
benutzt  werden. Die ~iuBerlichen Unterscheidungs- 

unbekannten  Prozentsatz alkaloidhaltiger Lupinen 
vermischt werden, nicht nur diese prozentuale Wert-  
minderung erfahren, sondern dadurch fast vollkom- 
men wertlos und dartiber hinaus zu einer erheblichen 
Gefahr bet der Ffit terung werden k6nnen. Derartige 
F~ille von zu stark mit b i t t e renK6rnern  oder Pflanzen 
verunreinigten Best~inden sind vorgekommen und 
haben Viehverluste verursacht.  Es w~re erwiinscht, 
wenn fiber die zul~ssigen Grenzwerte ffir den Besatz 
mit b i t teren  Pflanzen und K6rnern bet den einzelnen 
Tierar ten Fiit ternngsversuche eingeleitet wiirden. Die 
Beseitigung der Vermischung mit sortenfremden For- 
men gleicher Art lgBt sich abet nur dann dnrch sat> 
bere Feldhereinigung durchffihren, wenn leicht er- 
kennbare Merkmale vorhanden  sind. 

a) Bet Lup. angusti/olius verffigen wir heute bereits 
fiber eine gr6Bere Anzahl yon  Blat t-  nnd Blfitenfar- 
ben. Die Bla t t farben sind ffir die Sortenbereinigung 
noch geeigneter, als die nut  kurzfristig sichtbaren 
Blfitenfarben. Es ist yore Verf. (47) bereits im Jahre 
i943 fiber Anthocyanmutan ten  bet Lup. angusti/olius 
berichtet .  Es steht in ihnen heute eine einwandfrei 
kenntliche r6tlichblaue Blat tfarbe zur Verffigung, 
die frfiher in Deutschland an Lnpinen nieht bekannt  
war. Die alten b i t teren  Land- und Zuchtsorten 
Batten alle eine norrnalgrfine Laubfarbe, mit Aus- 
nahme der weiBk6rnigen Sorte ,,EdelweiB" yon 
Raddatz,  die ein sehr Belles Blattgrfin hatte.  Es 
wgre demnach zweckmgBig, wenn in Zukunft  alle 
neuen alkaloidarmen Sorten yon Lup. aug. mit dem 
Fak tor  ffir Anthocyangehalt  ,,purpureus" (pur) ver- 
bunden  w~ren. Dann w~tre jeder bi t tere Durch- 
wuchs vonhar t  schalig im Boden verbliebenen K6rnern 
schnell und einfach zn erkennen. Fiir die Neuzfich- 
tungen werden bet Lup. angusti/olius folgende Kom- 
binat ionen vorgeschlagen, die zum Teil in den Mfinche- 
berger Best~nden schon vorhanden sind: 

Blattfarbe Alkaloidgehalt Wuchstyp 

anthozyanhaltig 

normalgrfin 

hellgrtin 

alka]oidarm 

alkaloidhalfig 

alkaloidarln im 
Laub 

alkaloidhal~ig im 
I(orn 

normal und Iroh- 
wiichsig 

normal 

frohwi~chsig 

Die Laubfarbe und der Wuchstyp sind bet Lup. 
ang. wghrend der ganzen Vegetationszeit gut zu er- 
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kennen. Die vorlgufige noch erwfinschte gesondere 
Kennzeichnung der Platzfestigkeit kanli nut durch 
eine markante Korn- und Blfitenfarbe erfolgen. I-Iier- 
mit soll in erster Linie eine schon am Korn sichtbare 
Gew/ihr fiir die Eigenschaft der Pflanzen gegeben wer- 
den. Im Laufe der Zeit wird angestrebt, allen Zucht- 
sorten die Platzfestigkeit ebenso wie die Weichscha- 
ligkeit mitzugeben. In diesem Zusammenhang ist 
darauf zu verweisen, dab die Anthocyalihaltigkeit 
einmal pleiotrop im Lanb nnd in der Samensehale 
vorkommt, und in anderen F~illen auch nur im Laub 
allein bekannt ist. Letzteres ist bei LASTOWSlIIS 
,,WeilgenNegerchen" der Fall, die anthocyanhaltiges 
Lallb und rosaweiBliche Bliite sowie ein weiges Korn 
ohne Dreieckzeichmmg und Nabelfleck haben. Die 
KombinationsmSglichkeiten yon Blfiten- und Korn- 
farben mit den Laubfarben ffir die Kennzeichnung 
von physiologischen Eigenschaften sind gerade bei 
Lup. aug. noch keineswegs ersch6pft. 

b) Auch bei Lup. luteus ist die Festlegung von 
Grundsgtzen ffir die Unterscheidung der alkaloid- 
armen yon den alkaloidhaltigen Formen sehr wichtig. 
Da die Entwicklung bei der Schaffung IIener Sorten 
bereits seit 1/ingerem nach folgenden Richtlinien ge- 
gangen ist, sollte dies auch nach M6glichkeit bei- 
behalten werden, um die Praxis vor Verwirrungen zu 
bewahren. Sie lanten: 

I. Weigk6rnigkeit mit pleiotroper Wirkung ffir 
Pigmentarmut in der ganzen Pflanze = Alkaloid- 
arrant (dulcis) 

a) Weiko I =alkaloidarm, weichschalig. 
b) Weiko II = alkaloidarm, weiet/schalig, platzfest. 
c) Weiko III  ----- alkaloidarm, weichschalig, platzfest, 

frohwfichsig. 
d) Weiko IV = alkaloidarm, weichschalig, platzfest, 

frohwfichsig, kahlhfilsig. 

2. SchwarzkSrnigkeit mit pigmentierter Pfianze. 
Schwako ~ alkaloidhaltig, platzfest, weichschalig. 

Die gezeichneten und schwarzen K6rner mit wei- 
gem Nabelfleck sind als Kennzeichen IIoch nicht end- 
gfiltig festgelegt. Die gesprelikelten und gesichelten 
K6rner bildeten die alkaloidhaltigen, platzenden ]~e- 
st~nde vor dem Aufkommen der Sfiglupine, so dab 
man sie als Merkmal jetzt nicht verwenden kann. Die 
Blfitenfarbe ist bei Lup. luteus nicht sehr variabel. 
Auger der cbromgelben kommt nur die schwefelgelbe 
(sul/ureus --. sulf.) Bliitenfarbe vor. Es ist beabsich- 
tigt, sie als Kennzeichen fiir den Faktor der Alkaloid- 
freiheit des Stammes lO2 (liber) zu nehmen, um far 
die Nahrungslupine ein Kennzeichen zu haben. Im 
Mfincheberger Gensortiment yon Lup. luteus befindet 
sich ferner noch ein als Mutante aufgetretenes Lalib- 
merkmal, das als Kennzeichen Verwendung finden 
kann, wenn es nicht vitMit/itshemmend ist. Es han- 
delt sich um einen Aufhellungsfaktor des Laubes und 
der Htilsen, der mit dem der Wachsbohnen Ahnlich- 
keit hat. Alle als Kennzeichen genanllten Merkmale 
(Kennmerkmale) werdeli, ebenso wie die Wertmerk- 
male, monofaktoriell vererbt und erfordern die Rein- 
erhaltung eines heute bereits umfangreichen Gensor- 
timents ffir die Kombinationszfichtung. W/ihrend 
bei anderen Pflanzen, die in z/ichterische Bearbeitllng 
genommen wurden, zuerst im allgemeinen aus der 
Vielfalt der Formen die gewiinschten Typen ausge- 
lesen werden, liegen die Dinge bei den Lupinen inso- 

fern umgekehrt, als die Kultnrtypen yon Anfang an 
aus einzelnen Auslesen (Mutanten) znsammengesetzt 
werden miissenl 

VII. Probleme,  welche die Lupinenzi ichtung 
erschweren und bedrohen. 

Die bei der Bearbeitung der einzelnen Probleme 
auffretenden Sehwierigkeiten sind schon jeweils an- 
gedeutet. Es soll jedoch hier auch eine kurze Zusam- 
menfassung erfolgen. Man kann die Erschwerungen 
in einige grSBere Gruppen unterteileli: 

Diese sind: 
Hartschaligkeit 
Hochempfindlichkeit aufAngeneinfl0.sse bei nnd 

kurz nach der Saat 
Kalkempfindlichkeit 
Fremdbefrucht~ng 
Sch~idlinge 
Krankheiten. 

Abb. 4i.  Modifikationseinflu8 verschiedener Handsaattechnik im Zuchtgar ten. 
Links angedriickte Saat. Rechts nicht angedrfickte Saat. 

H a r t s c h a l i g k e i t  u n d  H o c h e m p f i n d -  
l i c h k e i t  a u f  A u g e l i e i n f l i i s s e  b e i  d e r  

S a a t .  
Auf die Hartschaligkeit ist bereits ausffihrlich unter 

I. eingegangen. Die Quellm6gliehkeit h/ingt jedoch 
nicht allein yon ihr ab. Die Empfindlichkeit aller 
Genotypen auf Augeneinflfisse bei der Aussaat ist bei 
Lupinen besonders hoch. Sie bewirkt oft nligleichen 
A~fgang und kann die Beurteilung anderer Eigen- 
schaften wie Vegetationsliinge und Griinmasselei- 
stung so stark beeinflussen, dag Versuehe unauswert- 
bar werden. Die Abb. 4x zeigt die Wirkung un- 
gleicher Handsaattechnik auf den Entwicklungs- 
stand yon zahlreichen verschiedenen Geliotypen von 
Lup. angusti/olius ~nd Lup. luteus. Die grogk6rnigen 
Lupinen gebrauchen zum Quellen im Saatbett relativ 
viel Wasser, das ihnen auf den leichten B6den beson- 
ders bei Sp~itsaat nieht immer ausreichend zur Ver- 
ftigung steht. Ganz besonders ist dies der Fall, wenn 
der Boden keinen ScMug hat, also die Kapillart~itig- 
keit yon unten her noch nicht wieder hergestellt ist. 
Wenn dann die handgelegten K6rner nicht gleich- 



1 7 4  H.-J. TROLL:  Der Zfichter 

m/iBig im Boden angedriickt oder angewalzt werden, 
k6nnen Bilder entstehen wie die Abb. 41. Der im 
Bild sieh yon vorn llach hinten erstreckende Block 
ist yon zwei Personen vom Legebrett aus mit der 
Hand ausgelegt worden. Die Person, welehe links 
gearbeitet hat, drfickte die K6rner ordnungsm/il3ig 
an, so dab BodenschluB entstand ulld schneller Auf- 
gang erfolgte. Die Person, welche rechts arbeitete, 
unterlieB es, die K6rner anzudriicken ulld der Auf- 
gang verz6gerte sich ganz gleichm/igig sehr stark, 
weil die Quellm6gliehkeit erst sp/iter eintrat. Fiir die 
Lupinen kann Druckrollensaat und bei Handaussaat 
im Zuchtgarten die Walze daher im allgemeinen nur 
empfohlen werden. Die Tragweite ungleichm/il3igen 
Aufganges wird erst dann besonders deutlich, wenn 
sich die Auswirkungen der nun auch verschiedenartig 
wirksamen Xeim- und Keimpflanzenstimmung, wie 
sie HARTISCH (21) Ilachwies, zeigen. Frostsch/iden 
sind hier im Frfihjahr dagegen hie beobachtet. 

Abb. 42. Sameniibertragenes Mosaikvirus bei Lupinus luleus. Links gesunde 
Pflanze der Sorte Weiko I I I .  Rechts kranke Pflanze der Wildform Spanien. 

K a l k e m p f i n d l i c h k e i t .  
Sowohl ffir den Anbau wie auch ffir die Z/ichtung 

spielt die Kalkempfindlichkeit der Lupinen eine 
Rolle. Da die Empfindlichkeit nach RAABE und 
v. SENOBUSCI~ (40) nicht llur unter den Arten yon 
Lup. nr fiber L. lufeus und L. albus zn L. ang. 
abnimmt, sondern wie SCI-IANDER (4 8) nachweisen 
konnte, es auch innerhalb der Arten Unterschiede 
gibt, war es wichtig, die Griinde nnd das Wesen 
dieser Eigenart eingehend zu ltntersuchen. Dieser 
Aufgabe hat sich SCI~A~I)ER in Miincheberg in 
mehreren Arbeiten (33 a, b, c) ffir Lup. luteus unter- 
zogen und weitgehend zur K1/irung der Chlorose hei- 
getragen, die eine Folge der Kalkempfindlichkeit ist. 

F r e m d b e f r u c h t u n g .  
Die Best/iubungsverh/iltnisse sind bereits unter II. 

behandelt. Zfichterisch wichtig w/ire es, nach ana- 
tomisehen Bliitenanomalien wie der Verwachsung 
der Schiffchenspitze zu suchen, um dadurch die 
Fremdbefruchtung zu verhindern und Autogamie zu 
erzwingen. 

S c h / i d l i n g e .  
Obwohl auch die tierischen Kleinsch/idlinge wie 

Drahtwurm, Lupinenfliege, Blattralldk/ifer und 
schwarze Blattlaus dem Zfichter und Allhauer zu- 
weilen ernst Sorge maehen k6nnen, so stehen diese 

doch in keinem Verh/iltnis zu denen, die besonders 
bei der alkaloidarmen Lup. angusti/olius durch die 
Hasen und Kaninchen verursacht werden. Es ist 
nicht zuviel gesagt, dab ein Ease einen halbert Hektar 
von alkaloidarmen Lup. angusti/olius in deren Jugend- 
stadium so abfressen kanll, dab selbst bei gfinstigem 
Wetter und gutem Nachtrieb der verbissenen Pflan- 
zen kein llennenswerter Kornertrag mehr zu erzielen 
ist. Sobald der Haupttrieb fiber den Keimbl/ittern 
vom Wild abgefressen ist, erleidet die Pflanze selbst 
hei Regeneration eine so starke Wuchsverz6gerung, 
dab sie keine normale Leistung mehr aufbringt. Es 
ist daher ernstlich zu erw~tgen, ob die v611ig alkaloid- 
arme Lup. ang. als Feldpflanze iiberhaupt eine Aus- 
sicht hat, mit allderen Leguminosen zu konkurrieren. 
Durch die Auffindung der Form mit alkaloidarmem 
Laub und bitterem Korn hat sieh die Lage etwas ver- 
sehoben. Weit giinstiger w/ire eine Form mit alka- 
loidarmem Korn und bitterem Laub. 

K r a n k h e i t e n .  
Die Lupinen geh6ren zu den Pflanzen, die durch 

Pilz- und Viruskrankheiten stark gef/ihrdet werden 
k6nnen. Die Resistenz-Ziichtung steht noch am 
Anfang. Bei Lup. luteus konnte WUTTKE (53) nach- 
weisen, dab es erblieh unterschiedliche Resistenz 
gegen den gef/ihrlichen Erreger der Welkekrankheit 
Fusarium-oxysporum gibt. Leider sind diese Formen 
dutch Kriegseinwirkung in Trebatsch abhanden ge- 
kommen. KLINKOWSIr (25) land unter Wildformen 
von Lup. lut. und Lup. ang. meltauresistente Formen, 
die sich als jugendresistent erwiesen. Es scheint aber 
ein komplizierter Erbgang vorzuliegen, denn bis jetzt 
konnten in Mfincheberg aus umfangreichen Kreuzun- 
gen mit diesen freundlicherweise fiberlassenen For- 
men keine resistenteI1 St/imme nachgewiesen werden. 
Diese meltauresistenten spanischen Wildformell yon 
Lup. luteus erwiesell sich aber infolge ihrer meist 
sehr z6gernden Jugendentwicklung als besonders 
gef/ihrdet durch die von RICI~TEI~ (31) beschrie- 
benen Viruskrankheiten. Sowohl das Mosaikvirus 
wie auch das Br/iunevirus kommt auf alkaloidhaltigen 
nnd alkaloidarmen Lupinen vor. Fiir das Mosaik- 
virus konnte auch in Mfincheberg Samenfibertragung 
nachgewiesen werden. Einige Einzelpilallzennach- 
kommenschaften waren schon im friihesten Jung- 
pflanzenstadium ausnahmslos befallen, w/ihrend be- 
nachbarte v611ig gesulld waren, bis sie durch Infek- 
tion erkrankten. Abb. 42 zeigt links eine gesunde 
und rechts eine durch Samenfibertragung an Mosaik- 
virus erkrankte gleichaltrige Pflanze yon Lup. luteus 
am llatiirliclaen Standort am 9.6. !948. Es kbnnen 
von einer Pflanze auch gesunde llnd kranke K6rner 
geerntet werdem Dies diirfte dann der Fall sein, wenn 
die Infektioll erst stattfindet, nachdem die Hfilsen 
am Haupttrieb bereits so weit oder schon v611ig reif 
sind, dab das Virus vonder  Infektionsstelle (Saug- 
stelle der Blattlaus) nicht mehr his zum Hauptfrucht- 
stand gelangt. Wie aucla schon RICHTER (3I) betollt, 
treten die Viruskrallkheiten der Lupinen fast aus- 
schlieBlich in der N~ilae von Hausg/irten auf. Dort 
befinden sich das ganze Jahr fiber Wirtspflanzen ffir 
die als ~bertr/iger in Betracht kommenden Blattl/iuse 
und augerdem auch Wirtspflanzen fiir die Viren, Die- 
selbe Beobachtung konnte auch in Mfincheberg ge- 
macht werden. Ffir dieBearbeitung und Verbreitung 
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der L u p i n e n  k a n n  diese ,, G a r t e n e m p f i n d l i c h k e i t "  sehr 
h e m m e n d  werden.  DiGs t r i f f t  besonders  fiir den  zur  
mensch l i chen  E r n ~ h r u n g  in  Be t r ach t  k o m m e n d e n  
S t a m m  lO2 mit  dem F a k t o r  fiir A lka lo ida rmut  y o n  
Lup.  luteus ,,liber" zu, dessen K 6 r n e r  ein vSllig ge- 
schmackloses  Mehl geben,  so dab er in  G/ i r ten  mi t  
S a n d b o d e n  B e d e u t u n g  b e k o m m e n  k6nn t e .  Ffir  die 
N u t z u n g  der Grfinmasse als K l e i n v i e h f u t t e r  ist die 
Ga r t enempf ind l i chke i t  d a n n  n ich t  hemmend ,  wenn  
al l j / ihr l ich e inwandf re i  gesundes  Saa tgu t  bezogen 
wird. Die Neu in fek t i on  durch  Blat t l / iuse  f inde t  nach  
B e o b a c h t u n g e n  yon  RICHTER, die bier  best / i t ig t  wet- 
den  k o n n t e n ,  framer erst  in  den  e rs ten  J u n i t a g e n  
s t a t t ,  weil die Bla t t l / iuse  (nach HEINZE bei  RICHTER 
31) erst Ende  Mai auf  die L ~ p i n e n  komme n .  I n  

Tabelle 12. Zuchtziele und gegenwdrtiger Stand 

M/incheberger Lupinenzi~chtung. I75 

dieser Zeit  s tehen  F r i i h saa t en  yon  L u p i n e n  berei ts  
in  oder kurz vor  der B1/ite, so dab sie kurz da rauf  zur  
G r f i n n u t z u n g  sehn i t t re i f  s ind.  Die V i rusk rankhe i t en  
s ind vorl/ iufig bei den L u p i n e n  eine schle ichende 
Gefahr.  Sie dfirfen u n t e r  ke inen  U m s t ~ n d e n  die 
B e d e u t n n g  bekommen ,  welche die Viren bei der 
Kar tof fe l  fiir den A h b a u  spielen. Dazu  ist aber  
eine scharf kont ro l l i e rende  E r h a l t u n g s z u c h t  bei  den 
L u p i n e n  n6t ig ,  die jeden  an  Mosaikvirus  e r k r a n k t e n  
B e s t a nd  yon  der Vermehrnng  ausschal te t .  Ffir  das 
mi t  dem Gurkenv i rus  ident ische  Br~unev i rus  k o n n t e  
bisher  keine S a me n i i be r t r a gung  nachgewiesen wer- 
den.  Da  auch die L~use es nach  HEINZE (3I) n ich t  
i iberwin te rn ,  k 6 n n e n  n u r  w i n t e r ha r t e  Gar ten-  
s t a u d e n  u n d  U n k r ~ u t e r  als Zwischentr~ger  in  

der Mi~naheberger Arbeiten an den Lupinenarten. 

Nr. 

19 
11120 

21 
22 

Nut~ungsar  t :  

Botanische Ar t :  

Alkaloidfaktor :  

Grfind fingungslupine Grfinfutterlupine Kornfutterlupine 

lut.  ang._ alb. 

dtal juc 

Weike 
n 

+ 

+ 

+ 

Fert ige Sorte:  

Zueh t s t amm : 

E i g e n s c h a f t e n :  
1 I Bit ters toffarmut im Lanb . . . 

2 Bitterstoffarrnu* im Laub und 
Kern . . . . . . . . . . . .  

I I  3 WeiBk6rnigkeit + pleiotr. Pig-, 
men ta rmu t  . . . . . . . . . .  

4 Weil3k6rnigkeit . . . . . . . .  
~ SchwarzkSrnigkeit . . . . . . .  

Anthocyanhal t ig  pleiotrop . . 
An• im Laub . . . 
Aufhellung des Laubes 

'9 Pla~czfestigkei t d e r  Hfilsen . 
to  Bruchfestigkeit der Hfilsen * i i 
xi  Lange Fruchtst iele am Haupt t r ieb 
x2 KorngrSge gro/3 . . . . . . . .  

,, mi t t e l  . . . . . . .  
klein . . . . . . .  

I3 Vielko'rnigkeit der Hfilse . . . .  
14 Kahlhfilsigkeit  . . . . . . . .  
15 Stumpfspitzigkei• der Hfilsen* 3 
I6 Weichschaligkeit . . . . . . .  
17 I Starke Bestockung . . . . . .  
18 Verzweigungs• . . . . . . .  

IHochwfichsigkeit . . . . . . .  
Schnellwfichsigkeit 
Ausreichende Frfihreife . . . .  
Fehlende Saatzeitempfindlichkei• 

IV23 Hohe biologische Wertigkei• d. 
Eiweil3 . . . . . . . . . . . .  

24 I(ochf/~higkeit des Korns * . . . 
25 Geringer Legumindsengesctamack* 
26 E rh6h te r  01gehalt . . . . . . .  

-V 27 ] Fusariumresistenz* . . . . .  
28 ~Vfrusresistenz * 

I a) Mosaik * . . . . . . . . .  
I b) Br~une* . . . . . . . .  

29 ICeratophorurnresistenz . . . . .  i 

3o pgeltauresistenz . . . . . . . .  

31 [ Blfitenfarbe . . . . . . . . . .  
I 

lut. ang:_ alb. 
[, 

Schwako 999 

+ 

+ 
+ - -  

+ + 

4 
+ 
+ 
+ 

4 + 

chr- rot 
gelb 

+ 

c h r -  
gelb 

291/47 

+ 

+ 

, l a n  

lut. ang. a~ .  

dul juc 246 

Weiko 238 
I I I  

2IO2/4 'p)  246 

+ + + 

+ + + 

+ 
+ 

+ bl 

+ +b)  ; 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 

vie- chr- 
left gelb 

-]- 
vio- chr -~ 
le t t  | gelb / 

Nahrungslupine 

~ut. . ang. alb.__ 

lib ] jur  1 I9 
l~orn 

Meh Gemiise- Mehl 
I typ . . . . .  typ typ - -  

I02 6224 19 
npl 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 

4 

Ollupim 

alb. 

3394 

+ + - -  

+ + - -  

- ; i + ,  
+ + + 

+ !  + !  

+ 
+ + 
+ - 

? 

? 
? 

+ 

1 = Nifincheberger Blaue Sfi/31upine II. 
2 = soil durch schwefelgelb ersetzt werden. 
3 = weft die Hfilsenspitzen beim Pfliicken die H/inde verletzen k6nnen. 

= Schwarzkorn, 
* = Noch nich• im Gensortiment. + = Die Eigenschaft ist in dern Typ vorhanden. - -  = Die Eigenschaft ist 

_noch nicht  vorhanden, abet  besonders angestrebt. :~ = Die Eigenschaft ist noch nicht  ausreichend vorhanden. 
? = Fraglich bzw. Ans/~tze vorhanden. + l = yon Natur aus vorhanden, chr = chrom, schw = schwefel. 
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F r a g e  k o m m e n .  Sehr  oft  f inder  m a n  be ide  Virus-  
a r t e n  auf  e iner  Pf lanze .  

VIII. Zuchtziele fiir verschiedene 
Nutzungswerke .  

W o h l  y o n  wenig K u l t u r p f l a n z e n  we rden  so ver -  
s ch i edena r t i ge  N u t z u n g s m 6 g l i c h k e i t e n  v e r l a n g t  wie 
y o n  der  Lup ine .  Sie wi rd  g e b r a u c h t  als :  

~. Gr i ind i ingungs tup ine ,  

a) als  H a u p t f r u c h t ,  
b) als Zwischenf ruch t  aus  i ibe r lager t  em S a a t g u t ,  
c) als  Zwischenf fuch t  aus  H a u p t f r u c h t e r n t e  des-  

se lben  ] a h r e s ,  

2. Gr t i n fu t t e r l up ine ,  

a) als  H a u p t f r u c h t ,  
b) a l s  Zwischen f ruch t  aus  t i b e r l a g e r t e m  S a a t -  

gut ,  
c) a l s  Z w i s c h e n f r u c h t  aus  H a u p t f r u c h t e r n t e  

desse lben  Jah re s ,  

3. K o r n s c h r o t  - -  t~u t te r lup ine ,  
4- N a h r u n g s l u p i n e  

a) zur  Mehlhers te l lung ,  
b) als  Gemfise ode r  K o n s e r v e n k o r n ,  

5, 01lupine.  

Be i  j ede r  N u t z u n g s a r t  s t ehen  ande re  Zuch tz ie l e  
im Vorde rg rund .  Die  Ges i ch t spunk t e ,  nach  denen  
sich diese  o r d n e n  lassen,  w~iren: 

I .  B i t t e r s t o f f a r m u t ,  
I I .  Morpho log i sche  u n d  a n a t o m i s e h e  Verbesse-  

rungen .  
I I I .  Phys io !og i sche  E n t w i c k l u n g s v e r b e s s e r u n g e n ,  
IV.  W e r t g e h a l t  sst  e igerungen,  
V. K r a n k h e i t  s res i s t enzs t  e igerung.  

U m  fiber E r s t r e b t e s  u n d  E rz i e l t e s  z u s a m m e n f a s -  
send u n d  abschl ie l3end eine ~ b e r s i c h t  zu geben,  wi rd  
in  Tabe l le  ~2 v e r s u c h t ,  den  gegenw~r t igen  S t a n d  der  
Mfincheberger  Z t i ch tung  f e s t zuha l t en .  Die  K e n n -  
u n d  W e r t m e r k m a l e  u n d  E igenscha f t en ,  welche die  
Tabe l l e  en th~ l t ,  s ind  bis  auf  dig k e n n t l i c h g e m a c h t e n  
im G e n s o r t i m e n t  de r  L u p i n e n a b t e i l u n g  des  E ~ w I ~ -  
B A u R - I n s t i t u t s  v o r h a n d e n .  Die  Tabe l l e  12 g ib t  an, 
in we lehen  S o r t e n  u n d  S t ~ m m e n  die  e r s t r e b t e n  
K o m b i n a t i o n e n  be re i t s  vor l i egen .  

Aus  der  Tabe l l e  I2  geh t  he rvor ,  dab  anBer de r  
E r h a l t u n g s z i i c h t u n g  noch groge  A M g a b e n  fiir die 
Muta t i onsans l e se  u n d  3~uta t ionsaus l6sung  sowie fiir 
die K o m b i n a t i o n s z f i c h t u n g  in de r  Lup inennenz i i ch -  
t u n g  b e v o r s t e h e m  A u g e r d e m  wird  die A u s a r b e i t u n g  
yon  M e t h o d e n  far  N[assenuntersuc tmngen u n d  Ana-  
l y sen  e inen  b r e i t en  R a u m  e innehmen  mfissen.  Auf  
die E n t w i c k l u n g  y o n  diesen,  die wir  besonder s  
v. SEN~BUSCU (4I), SCHWA~ZE (34 a, b, C, d), sowie 
SC~IWARZa{ u n d  W O L L ~ R  (35) u n d  W U T ~ I ~  (54) 
v e r d a n k e n ,  is t  b ie r  aus  Raumgr f inden  bewuBt n ich t  
e ingegangen .  M~Sge es gel ingen,  d a n k  de r  V o r a r b e i t e n  
yon  den jen igen ,  mi t  deren  u n d  e igenem G e d a n k e n -  
gu t  die  h e u t i g e n  B e a r b e i t e r  we i t e rwi rken ,  in  d e m -  
se lben  Ausmal3 wie b i she r  v o r a n z u k o m m e n .  D a n n  
w e r d e n  die  L u p i n e n  ihren B e i t r a g  zur  E n t w i c k l u n g s -  
gesch ich te  y o n  K u l t u r p f l a n z e n  l e i s t en  und  in  de r  
K n l t u r  der  v e r s c h i e d e n s t e n  B 6 d e n  als Eiweil3- u n d  
01pf lanzen  sowie als  S t i c k s t o f f s a m m l e r  eine Rol le  
spie len.  
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O. B. Combs, The vegetable garden. (Der Gemtisegarten.) 
Wisconsin agric, exp. star. Circ. 372 (1947). 

Das vorliegende Heft  will in erster Linie mit allen Fra- 
gen ver t raut  machen, die mit  dem Gemfisebau im Garten 
in Zusammenhang stehen. Eine Reihe guter Abbildungen 
und schematischer Zeichnungen unterstfitzen diese Ab- 
sicht. Hier interessiert nut  der Abschnitt  fiber die zum 
Anbau empfohlenen krankheitsresistenten Gemfisesorten, 
die sicherste und zweckentsprechendste Art, Krankheits- 
verluste zu vermeiden bzw. Krankheiten zu bek~mpfen. 
In der Aufstellung werden genannt: resistent gegen Spar- 
gelrost - -  Mary Washington; resistent gegen Fusarium 
oonglutinans die Kohlsorten Jersey Queen, Resistant De- 
troit,  Racine Market, Marion Market, Globe, Wisconsin 
Allhead Select, Wisconsin All Seasons, Wisconsin ]3all- 
head, Bugner und Red Hollander. Die Kopfsalatsorte 
Great Lakes ist resistent gegen Blattbrand. Die Iroquois 
Melone ist gegen die Fusariumwelke resistent, die Kar- 
toffelsorten Cheppewa nnd Sabago sind mosaikresistent, 
letztgenannte Sorte ist auch verhgltnism~Big krautf~ule- 
widerstandsf/ihig. Gegen Fus~rium lycopersici sind die 
Tomatensorten Pritchard, Rutgers, Pan America und 
Marglobe widerstandsf~thig. Daneben gibt es noeh nicht 
im Handel  befindliche Sorten, die Resistenz gegen Macro- 
sporium solani und _Phytophthora in/estans besitzen. An 
fusarium-welkeresistenten Wassermelonen werden ab- 
schlieBend genannt: ]31ue Ribbon Klondike, Kleekteys 
Sweet Nr. 6, Leesburg und I-Iawksbury. 

M. Klinkowski (A schersleben). 

W. M. STANLEY, Chemical studies on viruses. (Chemische 
Virusstudien.) Rockelel ler  inst i tute  Ior medical  rese- 
arch, Princeton. Chem. and engineering news americ. 
chem. soc. 95, 3786--3791 (1947). 

Die Virusarten nnterscheiden sich yon den meisten 
]3akterien dadurch, dab sie kleiner sind und dab es bisher 
unmSglich ist, sie auf synthetischen N~hrbSden zu kulti- 
vieren. Darfiber hinaus sind die meisten Virusarten hoch 
spezifisch und vermehren sich nut in bes t immten Arten 
yon lebenden Zellen. ]~in anderes wichtiges  und hervor- 
ragendes Merknlal ist, dab sie w~hrend ihres Wachsfums 
oder ihrer Vermehrung sich gelegentlich ~tndern oder mu- 
t ieren nnd hierbei neue St/~mme entstehen,  die Krank- 
hei ten verursachen, die yon den bisher bekannten unter- 
schieden sind. Sie haben daher die F~higkeit,  sich neuen 
t3edingungen oder Umgebungen anzupassen. Das ge- 
sehieht z. ]3., wenn innerhalb best immter  lebender Zellen 

das Virus sich nicht nut vermehrt ,  sondern auch mutiert .  
Es gibt eine Reihe yon Problemen, die mit  der Niutation 
der Virusarten in Zusammenhang stehen. Wenn ein 
Virus dieser pl6tzlich diskontinuierlichen VerXnderung, 
die wit Mutation nennen, unterliegt,  so kann es st~trker 
oder schw~cher virulent  werden. I935 wurde das Tabak- 
mosaikvirus in der Form eines Nukleoproteins yon un- 
gew6hnlich hohem Molekulargewicht isoliert, das man  
in der Form 1anger nadel~hnlicher Kristalle erhielt. /~s 
wurde damit  erstmalig m6glich, die Virusaktivit~t  mit  
einer best immten physikalischen Einheit  in Beziehung 
zu bringen. Dieses kristalline Nukleoprotein, zuerst 
durch indirekte Methoden, sp~tter durch alas Elektronen- 
mikroskop nachgewiesen, besteht  aus Par t ikeln yon 15 
bis 280/*/*. Diese Part ikel  oder Molekfile haben ein Ge- 
wicht, das etwa dem vierzignlillionenfachen des Wasser- 
stoffatoms entspricht.  Der Isolierung des Tabakmosaik- 
virus folgte die Darstellung hochgereinigter und in eini- 
gen F~llen kristalliner Formen yon ~aaehr als e inem 
Dutzend verschiedener Virusarten, die Pilanzen,  Tiere 
oder den Menschen befallen. Die Virusarten haben die 
Lficke geschlossen, die bisher zwischen den IVlolekfilen des 
Chemikers und den Organismen der ]3iologen bestand;  
die Frage ihrer wahren Natur  bleibt immer noch ein 
Gegenstand unterschiedlicher Auffassung. In den letz- 
ten  Jahren haben die Pflanzenpathologen mehr als 50 
verschiedene St~Llmne des Tabakmosaikvirus erhalten. 
Diese St~mme besitzen zwar nahe verwandte,  jedoch 
leicht unterschiedliche Nukleoproteine. Das Tabak- 
mosaikvirus setzt  sich aus fund 940/o Protein und 6 ~  
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Nuklems~ure znsammen. L o r in  g fand, dal3 die Nukle- 
insXure identisch mit  der der Hefe ist. Der Verf. konnte 
in Zusammenarbei t  rnit C o h e n nachweisen, dab die 
Virusnukleins~nre in der Form asymmetriseher  Par- 
t ikeln mi t  einem Moleknlargewicht yon 30o ooo vorliegt.  
I~ n i g h t und R o s s wiesen nach, dab das Virus aus 
16 verschiedenen Aminos~turen znsammengesetzt  ist. 
Eingehende Untersuchungen haben gezeigt, dab das 
Tabakmosaikvirus yon verschiedenen Wir ten  und vom 
gleichen Wirt  zu verschiedenen Zeiten des jat ires  in 
seiner Zusammensetzung konstant  ist. ]~eim Vergleich 
verschiedener St~mme ergab sich, dab der Stature J 14 
D 1, der die Tabakpflanze abt6tet ,  sich yore normalen 
Stamm dutch seinen Gehalt  an GtutalninsStnre und Lysin 

.unterscheidet. Es besteht  Grund z~ der Annahme, dab 
dieser Stature sich aus dem normalen Stature dnrch zwei 
aufeinander folgende Mutationen entwickelte.  Der Hl% 
Stamm, entfernt  verwand• mi% dem gew6hnliehen Ta- 
bakmosaikvirus, unterscheidet  sich in wenigstens 13 


