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s~uren eine Spaltung zeigen wiirden, w~ire deren 
exakter, chemischer Nachweis nicht gut durchzu- 
ftihren, weil der Unterschied der beiden Eltern bereits 
sehr gering ist. Es ist daher lediglich yon 21 F2-Pflan- 
zen der Rohproteingehalt der K6rner bestimmt worden. 

/)er in der Trockensubstanz der K6rner yon F~- 
Pflanzen vorhandene Rohproteingehalt lag zwischen 
i4,44 % nnd 21,88%. /)as geerntete Samengewicht 
der gleichen Pflanzen schwankte zwischen 5 g und 
58 g. Rohproteingehalt und Samenertrag pro Pflanze 
waren miteinander negativ korreliert (r = -  o,64). 
Weil zwischen Tausendkorngewicht und Rohprotein- 
gehalt keine gesicherte Korrelation beobachtet werden 
konnte, ist in den angeftihrten F~-Nachkommen der 
Rohproteingehalt zum Teil yore Pflanzenertrag ab- 
Mngig. /)er Pflanzenertrag wird andererseits aber 
bei den Nachkommen derartiger Artbastarde haupt- 
s~tchlich durch die Fertilit~it derselben bestimmt. Da 
zwischen der Anzahl der Ahren pro Pflanze und dem 
geernteten Korngewicht nur eine geringe Korrelation 
bestand (r = o,50), muB der bei den einzelnen Pflanzen 
st/irker aufgetretene Fertilitfitsunterschied einen gr6- 
13eren EinfluB auf den Rohproteingehalt aust~ben. 
Einer geringeren Zahl yon K6rnern, die yon einer nor- 
malen, aber stark sterilen Pflanze ausgebildet wer- 
den, wird mehr Protein zur Verftignng stehen als 

einer groBen Zahl, die yon einer ~hnlichen, abet fer- 
tilen Pflanze ausgebildet werden. Die geringere Ab- 
lagerungsm6glichkeit ftir Rohproteine in hochgradig 
sterilen Pflanzen macht sich zus~tzlich auch im st~r- 
keren vegetativen Wachstum bemerkbar. /)er h6here 
Rohproteingehalt der K6rner yon tetraploidem Roggen 
k6nnte vielleicht auch mit auf die etwas h6here Sterili- 
t~it desselben - -  verglichen mit diploidem Roggen - -  
zurtickgeftihrt werden. 

Zwischen der St~rke der Nachschol3freudigkeit der 
Pflanzen und dem Rohproteingehalt der K6rner konn- 
ten keine eindeutigen Beziehungen festgestellt werden. 

/)ie Verwendung yon S. montanum zur Einkreuzung 
in S. cereale er6ffnet nach diesen Beobachtungen eine 
M6glichkeit, den Rohproteingehalt der K6rner zum 
Tell positiv zu ver~indern, ohne dabei den Prozentsatz 
an essentiellen Aminos~iuren und - -  mit diesen in 
Zusammenhang stehend - -  die biologische Wertigkeit 
nennenswert zu beeintr~ichtigen. 
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Erbg inge der Samenfarbe bei weigk6rnigen gelben Siit31upinen 
(Lupinus luteus) und ihre Bedeutung fiir die Erhaltungszucht im 

Zusammenhang mit Weichschaligkeit und Leistungsf ihigkeit 
Von H.-J. TROLL 

Mit 7 Textabbildungen 

Die Kornfarbe kann bei Saatgut ftir die Herkfinfte 
eine gute Kennzeichnung nnd damit ffir die Wertbe- 
stimmnng ein w.ichtiges Hilfsmittel sein. Ftir die aus 
dem Nittelmeergebiet stammenden Wildformen der 
gelben Lupinen liegen yon M~RI~ENSCHLAC-EI~ (II) 
sowie yon KLINI~OWSKI und HACX~ARTI~ (9) einge- 
hende Untersuchungen fiber die Art der Kornf~rbun- 
gen vor. ]3ei den frtiher in Deutschland verbreitet ge- 
wesenen Land- und Zuchtsorten der gelbbltihenden 
Lupine (Lupinus luteus) hat die Samenschale eine 
zweifarbige Zeichnung. AHI hellgelblich-wei/3em Grund 
sind schwarze Flecken marmoriert  verteilt. An den 
hellen Stellen sind die unter der Cuticula liegenden 
Pallisadenzellen ohne Pigmentk6rper. Die Verteilung 
der schwarzen t;lecken kann verschiedener Art sein. 
Es gibt eine gleichm~Big verteilte kleinfleckige ,,Spren- 
kelung" (parvimacuIatus) und eine ungleichm~tBige 
Verteilung des Pigments. Bei der ungleichen Pigment- 
verteilung bleibt in einem der h~iufigsten F/ille eine 
mondf6rmige Sichel um den Nabel auf beiden Seiten 
des Kornes pigmentfrei. I)as Korn wird dann als ,,ge- 
sichelt" angesprochen. ]3el Kreuzungen yon homozygot 
,,gesprenkelten" (parvimaculatus) Typen mit eben- 
solchen ,,gesichelten" ist nach I-IACI<BAI~TI-I (7) nnd 
eigenen Feststellungen die Sichelung dominant, und in 
der F2 tr i t t  eine monofaktorielle Spaltung in 75 % 
Pflanzen mit ,,gesichelten" und 25% mit ,,gespren- 
kelten" K6rnern auf. 

L i t e r a t u r  f iber  W e i l 3 k S r n i g k e i t  b e i  Lup. luteus 
AuBer den pigmentierten Kornformen sind aber seit 

der Zeit des st~irksten Lupinenanbaues in /)eutsch- 
land ill den achtziger Jahren des vorigen Jahrhun- 
derts, z. B. 1883 : 432 831 ha (z), mehrfach solche ohne 
Pigment in der Samenschale beobachtet worden. /) iese 
wirken dann weiB mit einer T6nung zu fast rosa oder 
hellgelb. Sie werden alsLupinus luteus var. leucospermus 
KO~RNIOKE bezeichnet. In der Lit eratur findet sich diese 
Form, die als Variet~t, Subspecies oder Sorte bezeich- 
net wird, seit Ende des vorigen Jahrhunderts  erw~thnt. 

Im Jahre 1884 ver6ffentlichte FL~cI~sm (6) aus Pros- 
kau chemische Analysen yon Lupinenk6rnern nnd 
Lupinenstroh. /)abei wurden auch Angaben tiber eine 
weil3samige Variet~t yon Lupinus luteus gemacht, 
die sich aber nur geringftigig von denen fiber die Nor- 
malform unterscheiden. /)ie Bemerkung, dab diese 
weiBsamige Varlet/it nicht konstant w~ire, l~13t aber 
darauf schlieBen, dab man sich bereits damals ftir den 
Erbgang der WeiBk6rnigkeit interessierte. 

In den yon EDI~ER (4) im Jahre 19oo ver6ffentlich- 
ten Versuchsergebnissen mit verschiedenen Lupinen- 
arten erw~thnt er ebenfalls die WeiBk6rnigkeit der 
gelben Lupine. Er  bezeichnet sie als Abart, die ihm 
j edoch far seine Anbauversuche nicht zug~inglich war. 

WITTMACK (23) gibt 1922 in seiner Landw. Samen- 
kunde unter Lupinus lut, eus noch 2 Variet~iten an: 
L. lut. var. niger, die schwarze Lupine, und L. lut. var. 
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leuco@ermus KOERNIOtCE, die weiBsamige Lupine. Er 
sagt yon letzterer: ,,Viel seltener als vorige Variet~tt, 
in der Lausitz frtiher gebaut, jetzt von FEI~BER~ in 
Hindenburg/UM., nebst anderen Lupinen geztichtet." 

Auch MERKENSCHLAGER (II) vermerkt 1928: ,,dab 
die planmS~Bige Pflanzenzfichtung in jfingster Zeit die 
Depigmentier~g der ganzen Lupinensamenschale in 
der Zuchtform ,Romulus' erreichte<'. Diese Sorte hat 
jedoch keine Verbreitung gefunden. Aus dieser ~u- 
Berung geht abet hervor, dab die Weil3k6rnigkeit be- 
reits damals als erstrebenswert angesehen wurde. 

BECKER-DILLIN~ZN (I) sagt 1929, dab Lup. luteus f. 
leucospermus KOERNICKE eine weiBsamige Form wiire. 
Bei manchen Pflanzen fiinde sich dazu noch eine blaB- 
gelbe F~irbung der Krone. Sie sei Irtiher in der Lausitz 
angebaut worden. Die ,,blaBgelbe" Fiirbung wird wohl 
die auch heute noch bekannte ,,schwefelgelbe" Abwei- 
chung (sul/ureus) yon der sonst chromgelben F'~trbung 
der Bltite sein. Die Blatenfarbe und die Kornfarbe 
k6nnen j edoch unabhiingig voneinander auftreten und 
vererben. 

ZADE (24) erwiihnt 1933 in seiner Pflanzenbaulehre, 
dab es noch eine weiB- und eine schwarzsamige Varie- 
t~it von Lup. luteus g~be, beide warden jedoch in 
Deutschland nicht gebant. 

Als yon dem Vorhandensein yon gelben weiBk6rni- 
gen SfiBlupinen in der Literatur noch nicht berichtet 
war, schrieb der Erarbeiter der StiBlupinen, v. S ~ -  
BUSCH (I3), 1937 tiber die ,,Aufgaben der StiBlupinen" : 
,,Besondere Berficksichtigung finden die Eigenschaf- 
ten, die die Lupine als menschliches Nahrungsmittel 
geeignet machen. Es wtirden sich dazu weiBk6rnige 
Sorten besser eignen als buntsamige." 

Nachgewiesene Entstehung der WeiBk6rni~keit 
Im Jahre 1938 wurde von TROLL und SCllaNDER (20) 

tiber die ,,Pleiotrope Wirkung eines Gens bei Lup. 
luteus (Neuzucht Weiko)" berichtet, das die Weifi- 
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Abb. i. Erbgang der Weigk6rnigkei~ beigelbblfihenden Lupinen math Kreuzungen 
mit PfIanzeI1, die gesprenkelte iK6rner haben. 

k6rnigkeit nnd die Pigmentarmut der Knospenhtill- 
und Kelchbl~tter sowie der Schiffchenspitze in  der 
Blate steuert. Ferner beeinflul3t es physiologische 
Eigenschaften wie Kalkyertr~glichkeit der Pflanze und 
Verdaulichkeitswerte der Gehaltsstoffe des Kornes. 
Diese pleiotrope Spontanmutante wurde yon T~OLL als 
Einzelkorn in dem Erntegut des Jahres 1932 der Sorte 
,,v. S~N~uscKs Mt~ncheberger Grfinfutter-Sal31upine" 

H i e r  h a n d e l t  es  s i ch  h 6 c h s t w a h r s c h e i n l i c h  u m  e i n e n  
D r u c k f e h l e r  in  d e m  N a m e n  des  b e k a n n t e n  L u p i n e n -  
z / i ch t e r s  , , B ~ L B ~ " ,  

gefunden. Das verantwortliehe Gen bekam die Be- 
zeichnung ,:,iveus" (niv) nnd erwies sich im Kreu- 
zungsexperiment gegentiber den pigmentierten For- 
men als rezessiv. Der Erbgang nach Kreuzungen yon 
erbtich einheitlichen weil3karnigen ~iveus Pflanzen 
mit solchen, die gezeichnete K6rner haben, verl/iuft, 
wie Abb. I zeigt, mit Dominanz der Buntsamigkeit 
nach den Untersuchungen von TROLL und SCttANDER 
(2o). 

Der Erbfaktor niveus far WeiBk6rnigkeit und Pig- 
mentarmut in der Pflanze, der in dem Stature 8 der 
damaligen ,,v. S~NGBUSCI~S Mtincheberger Grtin- 
Iutter SfiBlupine" als Mutante gefunden wurde, ist 
heute der kennzeichnende Signalfaktor far die Mfinche- 
berger bitterstoffarmen Weiko-Sorten I, II und III. 

Zwei Jahre sp~iter, 194o, berichtete v. SBNOBUSCH 
(14), dab er ebenfalls in dem Material seines Stare- 
rues 8 der gelben StiBlupine eine Pflanze mit weil3em 
Samen gefunden h~tte. Er betonte, dab bei dieser 
Mutante die Anthozyanbildung sonst in allen Teilen 
der Pflanze normal sei. Da es sich deshalb vermutlich 
um ein anderes Gen als das der Weiko-Sorte handele, 
bezeichnete er es damals mit ,,a/bus" (alb). iJber 
den Erbgang der durch cUbus gesteuerte n Weigk6rnig- 
keit, machte v. SENGBUSCH damals keine Angaben. 
Er erw~hnt nur, dab mall ,dutch Kretfzung des Stam- 
mes ,Weiko' mit meinem neuen StammW 8/37 wird fest- 
stellen k6nnen, ob die beiden Gene identisch sind". 
Das ist nunmehr untersucht, und hiertiber soll nach- 
stehend berichtet werden. Aus dem St, W. 8/37 ist 
die in der DDR seit 1951 zugelassene Sorte ,,Gtil- 
zower sage gelbe Lupine" won KI~ESS 1 hervorgegangen. 
Die zfichterische Entstehung der beiden weiBk6rnigen 
gelbbltihenden StiBlupinensorten ,,Mtincheberger Wei- 
ko II" nnd ,,Gfilzower stil3e Gelbe" veranschaulicht 
Abb. 2. Sie sind beide duet, Einkreuzung mit dem yon 
v. S~NGBUSCI~ und ZIM~.R~ANN (16) in Mtincheberg 
gefundenen Stamm 3535 A entstanden, der erblich 
platzfeste Htilsen auf Grund des Gens ,,i~r 
(inv) hat. 

Im Korn bestehen morphologisch keine Unterschiede 
zwischen den beiden Mutanten. Auf die m6glichen 
physiologischen Unterschiede wird noch einzugehen 
sein. Die Untersuchungen erstrecken sich auI die erb- 
lich bedingte Quellgeschwindigkeit der Samenschale 
und auf die Ertragsfiihigkeit. W~thrend der Vege- 
tationszeit sind die beiden Formen aber deutlich an der 
F~irbung der Organe zu unterscheiden. Der Chloro- 
phyllgehalt ist offenbar unterschiedlich hoch. Die 
niveus-Form hat eine nur leichte Aufhellung des Blatt- 
grtins. Man kann aber noch nicht wie TEDIX und 
HAGBE~G (19) yon chlorilca-Formen sprechen. Der 
chlori~ca-Typ wird im Mfincheberger Sortiment unter 
der Bezeichnung ,,hellgrangelb<' geftihrt nnd zeigt, 
wie die Schweden aus Sval6I mitteilen, Wachstums- 
depressionen. Die albus-Form unterscheidet sich in 
der Laubfarbe nicht yon der Normalform. Der we- 
sentlichste Unterschied zwischen dem niveus- und 
albus-Typ besteht in der Vegetationsperiode w/ih- 
rend der Knospen- und Blfitezeit. Der Faktor ,,niveus" 
kontrolliert pleiotrop den Anthozyangehalt der ganzen 
Pflanze. Weder die Knospenhtillbliitter noch die Keleh- 
zipfel, noch die Schiffchenspitze in der Bltite sind in der 

Br ie f l i che  M i t t e i l u n g  v o m  I9.  8. 54. 
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Lage, die bei der Normalform und gleichfalls auch bei 
dem Typ albus ausgebildete dunkle Pigmentierung her- 
vorzubringen. Auf den Wert dieser niveus-Eigenschaft  
als Signalfaktor zur Unterscheidung von Bitter- und 
St~Blupinen auch w~hrend der Vegetationszeit wird 
noch eingegangen. 

Mu'nc/z~e~'ge: 
r.,,ee#ff[zlsek ~ Sf]B/ll, p/ge,SZ.g 
dul fnv N/'v AIb 

Mdzakebeeyer 2/3535:$ %dnehebe:ye/' xSengbvseb~ [ MYnehebe:get, I/.ddYSA 
B///er n/c/dplWzezd " , x /  Welko I sii/3 plo/zend Watd7 s#'ff pta/zead x,X/ [ 8i//e: n/eh/pla/zead 

Ovl /'nr ~'v AIb /\ dul far Alb niv dvl far alb ~'v /\IDa~ /by ,4//r Alb 
~/ ~ ~ ~ d~/ :~ ~/b ~:~ ~/ T~ ~ ~ I~/ ~ ~ ~ 

k/d#c&beegm Gf#zaa,et, 
14/e/ko 1[ ,ffiBlufline 

/av m'r AIb dul inr alb #iv 
1~I inv ' hie ATb dvl izv alb ~'v 

d u l = d u / e / s  = alkulo/daem f a y  =/nvu/net,ab/I/~ = n / e h / p l a t z e n d  
n/v=n/veus=we/B (ple/ol,"op) a / b = c t / b u $ = w e i B  (auf Kornfcmbe besch:6n /# )  

Abb. z. Die Entstehung der gelbblfihenden SfiBIupinensorten: Mfineheberger Weiko II  und Gfilzower gelbe 
S/iBlupine. Beide Soften sind weiSk6rnig. 

D e r  E r b g a n g  n a c h  der  K r e u z u n g  y o n  n i v e u s  x a l b u s  

Die Kreuzungen wurden 195o durchgeffihrt. Be- 
nutzt  wurde der Gfilzower alkaloidarme Stature 6o 4 
als ~ und der Mfincheberger Stature Weiko I I I  als ~.  
Weiko I I I  ist aus Weiko II  hervorgegangen. Der 
Unterschied besteht darin, dab Weiko I I I  als neue 
Werteigenschaft noch den yon HACKBARTH (8) gefun- 
dellen Faktor  celer (cel) ftir Frohwtichsigkeit in der 
Jugendentwieklung hat. 

Die aus den Kreuzunge n hervorgegangenen 24 KSr- 
Iler waren weiB. Sie wurden 1951 unter den Nummern 
5027/51 und 5028/51 ausgelegt. Es entwickelten sich 
16 F~-Pfianzen, die alkaloidarm waren. W/ihrend der 
Bltitezeit zeigten die Fa-Pflanzen alle die Pigmentie- 
rung der Knospendeek- und Kelchbl~ttter und die 
schwarze Sehiffchenspitze, wie sie der Gtilzower Zneht- 
sorte eigen sind. Die 16 Pfianzen brachten einen Er- 
trag yon 455 gesprenkelten K6rnern. Aus der Kreu- 

zung zwischen jeweils homozygot weiBkSrnigen Pfian- 
zen waren Pflanzen entstanden, die pigmentierte 
KSrner batten. Damit war der Nachweis erbracht, dab 
es sich um gelungene Kreuzungen von genetisch ver- 
schiedenen Farbtypen handelt. Die Abb. 3 zeigt die 
Typen der P- und F1-K6rner aus dieser Kreuzung. 

Aus den genannten K6rneln 
gingen im Jahre 1952 305 Fz- 
Pflanzen auf. Bis zur Blt~te kamen 
trotz sorgf~iltigster Behandlung 
nut  24 ~ Pflanzen. Die Lupinen- 
krankheiten, insbesondere die 
Viren und die Fusarien, brachten 
die anderen zum Absterben. W~ih- 
rend der Vegetationszeit im 
Knospen- und Blt~tenstadium 
wurden die Pflanzen mit einer 
Pigmentierung der Knospenh~ll- 
blotter sowie der schwarzen 
Schiffchenspitze ausgez~hlt und 
die in Tab. I vermerkten Ergeb- 
nisse gefunden. 

Da die Pigmentlosigkeit der 
Schiffchenspitze sowie die Pig- 
mentarmut der Knospendeck- 
und Kelchbl~tter eine rezessive 
Eigenschaft nur der niveus-Form 
ist, die bei der albus-Form dem 

Normahustand identisch ist, konnte mit einer mono- 
Illeren Aufspaltung gerechnet werden, die sieh mit 
einem P = o,17 mit ausreichender Wahrscheinlichkeit 
ergab. 

Von der Bltite bis zur Reife starben yon dell unter- 
suchten 240 F2-Pflanzen infolge yon Virus- und Fu -  
sarium-Befall  noch 81 ab, so dab zur Untersuchung auf 
die Kornfarbe nut  das in Tab. 2 verzeiehnete Material 
verblieb. 

Tabelle I. F2-Spaltung der Schiffchen/arbe nach der Kreu- 
zung der wei/3k6rnigen Formen niveus • albus yon Lup. 

luteus I)52.  
! 

Saat-Nr. [ schwarz pigment- 
los P I / 

7152-59 41 [ lO 
716o--67 148 [ 4 I 

Sa I89 51 
Erwartet [ 

3:11 18o 60 

Sa Chi ~" 

" l 
189  _ _ _ _  

: , ,316  o ,17  

Tabelle 2. F~-Spaltung der Korn/arbe nach der Kreuzung 
der weiflk6rnigen Formen niveus • albus yon Lup. luteus 

1952. 

Saat-Nr. I ge- zeiehnet weiB Sa Chi 2 p 

7 1 5 2  --59892~ I I  31 7 1 6 0  - - 6 7  66  62 128  

S a  [ 86  0 , 6 0  
] ~ r w a r t e t  9 : 7 

Abb, 3, Oben links: 4 l{Srner yon Weiko III ~{v Atb 
niv Alb 

Obea l~ehts: 4 KSrne.r vo• Giilzower Niv alb 
Niv al?~ 

Mitre unten: 4 K6rner yon F x Pflanze aus Weiko III  • Gfilzower Niv Alb 
niv alb 

Da fiir das Material der Tab. I die Homogenit~t ge- 
prtfft und erwiesen ist und die Zahien der Tab. 2 das- 
selbe Material abzfigl, der durch zuf~llige Verteilung 
entstandenen Abg~nge durch Absterben darstellt, kann 
man auch hier von einer gesicherten Ubereinstimmung 
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zwischen Beobachtung und Erwartung ffir einen bifak- 
toriellen Erbgang der WeiBk6rnigkeit sprechen. Es han- 
delt sich also um zwei verschiedene Faktoren, die in 
der Auspr~gung der Kornfarbe dieselbeWirkung haben. 
W~iren nur die weigk6rnigen Mutanten vorhanden ge- 
wesen, so l~ge bier ein ]bastardnovum auf Grund yon 
Kryptomerie oder Latenz vor, wie es BATESON und 
PUNNET bei weil3blt~henden Lathyrus odorata fanden, 
welche nach Bastardierung purpurrote Bliiten ergaben 
(I2a). Es ist demnach erwiesen, dab die yon Anfang an 
verschiedene Benennung zu Reeht besteht. 

Elterngenemt/b n. ~ 

mis/3 .~  61Y/e/, 

tm t 
-~ 4 ille r 

bun/miJ~ pveiB b/tie: 
3 3 

F, 
7bch /etgene:a //on : 

(S/gnal~ktoP/ 

bum/b/tier 
9 

F; 
Enl~el~enei~Oll'On,' @ ~ ~ 

OQ~ 
0'~ 0 

@@@ � 9  

Abb. 4. Vererbungsart der Samenfarbe and des Bitterstoffgehaltes bei Kreuzungen yon 
weiBkSrnigen Sfifblupinen n i t  buntk6rnigen Bitterlupinen. 

Der Erbgang der Schalenfarbe gewinnt an Bedeu- 
tung, wenn man ihn im Zusammenhang n i t  dem Erb- 
gang der Bitterstoffarmut betrachtet. Die 3 Faktoren 
ffir Alkaloidarmut ,,dulcis", , ,amoenus" und,,liber" sind 
jeder rezessiv gegeniiber Alkaloidbildung, und die 
Faktoren ft~r Weil3k6rnigkeit nzveus und albus sind 
rezessiv gegenfiber ,,nicht weiBk6rnig" -- gezeichnet. 
Aus einer bifaktoriellen Kreuzung yon weiBk6rnig, 
bitterstoffarm • nicht weiBk6rnig bitter entsteht, wie 
Abb. 4 zeigt, eine nicht weii3k6rnige bittere F1. Diese 
spaltet dann in der F2 in dem bekannten Verh~ltnis 

9 nicht weiBk6rnig bitter 
3 nicht weiBk6rnig sfil3 
3 weilbk6rnig bitter 
I weiBk6rnig sfil3. 

In diesen Tatsachen liegen die Grfinde Ifir die Bedeu- 
tung der verschiedenen Weilbk6rnigkeit als Signal- 
faktor ftir die Auffindung unerwfinschter Pflanzen und 
K6rner in der F1 und die M6glichkeit und die Not- 
wendigkeit, durch I~ereinigung der Best~nde in j eder  
Generation die StiBlupinen einwandfrei zu erhalten. 
Auf die praktische Bedeutung und die Grfinde der Ge- 
fahren, welchen die SfiBlupinen im Anbau bei der Ver- 
mehrung ausgesetzt sind, soll nun eingegangen werden. 

vermag keine gr6Seren Posten zu beurteilen, weil der 
stark bittere Alkaloidgeschmack die Gesehmacks- 
nerven bei der ersten bitteren Probe l~hmt und damit 
weitere unsicher oder unm6glich werden. Ffir den 
St~Blupinenanbauer war der einzige Weg zur Qualit~ts- 
beurteilung seiner Lupinen die Einsendung einer Probe 
an eine Samenprfifstelle zur Untersuchung auf den 
prozentualen Besatz mit bitteren K6rnern dutch eine 
der Jod-Jodkaliproben. 

Die M6glichkeit der Vermischung beruht in der 
Hauptsache auf zwei Quellen. Die durch Unachtsam- 

keit bedingte, die w~ihrend des Drusches, 
der Saatgutaufbereitung und der-Lage- 
rung erfolgt, spielt wahrscheinlich in der 
Mehrzahl der F~tlle die untergeordnete 
Rolle. Den gr61~ten Anteil an der stfindigen 
Zunahme yon bitteren Pflanzen und K6r- 
nern in Sfilblupinenbest~inden hat der 
Durchwnchs yon bitteren Pflanzen und 
seine Folgen. Der Aufwuchs yon einzelnen 
bitteren Lupinenpflanzen kommt allj~hr- 

we//bsUT~ lich fast auI allen norddeutschen Lupinen- 
7 

b6den vor und ist auf Kartoffelschl~igen 
O besonders auffallend. Solche Pflanzen 

stammen aus hartschaligen K6rnern, die 
viele Jahre lang keimfiihig auch im feuch- 
ten Boden liegen k6nnen, lJber die Hart- 
schaligkeit und den damit verbundenen 

, ,Keimverzug"  hat BIER(2) bereits 1925 berichtet. E r  
hatte damals bei der Aufforstung yon SterbeNcken in 
einem 54J~ihrigen Kiefernbestand in Charlottenhof 
K6rner yon gelben Lupinen gefunden, die nach einer 
Ritzung normal keimten. Von diesen K6rnern ist da- 
n i t  ein mindestens 55j~thriger Keimverzug nachge- 
wiesen. Im Jahre 1939 haben HACKBAI~TR nnd TROLL 
in Charlottenhof in demselben Jagen 5 m2 Boden etwa 
5o cm tier durchsiebt und bis zur Pflugfurchentiefe 
pro Quadratmeter etwa IOO hartschalige K6rner ge- 
funden. (Protokoll durch Kriegseinwirkung ver- 
nichtet). Auch diese waren hartschalig, aber nach 
mechanischer 1Ritzung fiber Sandpapier quollen und 
keimten sie normal. Sie hatten nnnmehr mindestens 
7o Jahre lang im Boden gelegen. Einen Beitrag zu der 
Frage, wieviel K6rner yon den hartschalig im Boden 
liegenden allj~hrlich oder nnter besonderen Bedin- 
gungen anfgehen, vermag die Abb. 5 zu geben, die ich 
Herrn Dipl.-Landwirt SCHALTEI~, Mfincheberg, ver- 
danke. Sie ist am I. IO. 54 aufgenommen und zeigt 
einen an vielen Stellen schlieBenden unerwarteten Lu- 
pinenbestand auf einem Feld, das nachweislich vor 
5 Jahren das letzte Mal Lupinen getragen hatte. Ur- 
sprfinglich k6nnen die K6rner hartschalig als Haupt- 
oder Zwischenfrucht ausgesgt sein, oder es kSnnen 
K6rner sein, die bei  der Ernte ausgeplatzt sind und 
dann dnrch trockene W~irme hartschalig wurden, oder 
es kann sich um hartschalige K6rner handeln, die an 
Schafe verffittert werden sollten und mit dem Mist 
auf das Feld gekommen sind. Erst nach einer Ritzung 
ihrer Samenschale, die bei der Bodenbearbeitung vor- 
kommt, verm/Sgen solche hartschaligen Samen wieder 
zu quellen und zu keimen. Auf diese Weise waeh- 
sen, herrfihrend vom frfiher umfangreichen Bitter- 
lupinenanbau, st~indig bittere Pflanzen in die Sfig- 
lupinenbest~nde hinein. Sie sind nicht nur eine 
hUchst unerwfinschte Vermischung, sondern dar- 
fiber hinaus eine Quelle der Fremdbefruchtung, wenn 

Die Bedeutung der WeiBk6rnigkeit fiir die 
Erhaltungszucht der gelben StiBlupinen 

Die Erhaltungszucht der gelben St~Blupinen wurde 
vor der Wiederanffindung der WeiBk6rnigkeit durch 
mehrere Umst~nde besonders erschwert. Die gelben 
Bitterlupinen unterschieden sich ~iuSerlich weder im 
Korn nocb w~hrend der Vegetationszeit yon den bitter- 
stoffarmen der Sorte ,,Mfincheberger v. Sengbuschs 
gelbe Grfinfutter SfiBlupine". Etwaige Vermischungen 
und Aufpaltungen liegen sich ohne geschmackliche 
oder chemische Untersuchung nicht erkennen und 
auch dann noch nicht trennen. Die Geschmacksprobe 
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man sie nicht erkennt und im Knospenstadium be- 
seitigt. 

Die Tragweite einer sauberen SiiBlupinen-Erhal- 
tungszucht geht auch aus Angaben von CHRISTIANSZN- 
W~NIOER (3) hervor, die er in einer I944 erschienenen 
Arbeit darlegte. Es wurde darin flit den Anbau yon 
Sfiglupinen in Polen nachgewiesen, in welcher Zeit 
und welchem AusmaB die Zahl der als Saatware nicht 
mehr anerkennungsfiihigen Proben zunahm. Die 
Grenze der Anerkennungsfiihigkeit lag bei 3% Besatz 
mit bitteren K6rnern. Die Tab. 3 ist nach diesen An- 
gaben zusammengestellt. 

Tabelle 3. Der Besatz mix bitteren Kdrnern in Si~fllupimn 
und die Auswirku~zg au/ die Anerkemzu~zgsmdglichkeit 

(nach CHRISTIANSEN- WENIGER). 

mittlerer %-Be- Zahl der ab- 
Erntejahr Zahl der unters, satz mit bitt. erkannten Partien 

Proben K6rnern in % 

194~ ] 58 
194I  9 I 
1942 lO5 
1943 233 

2,43 22,4 
3,43 33, ~ 
4,38 6o,o  
6,08 76,0 

A u c h  CHRISTIANSEN-WENIGER macht den Durch- 
wuchs nnd dessert Fremdbefruchtung fiir die Zunahme 
der bitteren K6rner verantwortlich. Dariiber hinaus 
kommt noch die Fremdbeffuchtung durch benachbarte 
gelbe Bitterlupinen hinzu. 

In diesem Zusammenhang ist eine weitere Fest- 
stellung aus dem Jahre I949 von Interesse. Damals 
ist im Rahmen der Itandelsvertr~ge aus der Volksrepu- 
blik Polen in gr6Berem Umfang Lupinensaatgut fiir den 
Zwischenfruchtbau in das Gebiet der DDR eingefiihrt 
worden. Eine n~there Bezeichnung, die auf ihren A1- 
kaloidgehalt Mtte  schlieBen lassen, hatten diese 
Lupinen nicht. Nach Miincheberg wurden aus 
diesen Lieferungen 3 Proben yon je 5o kg geschickt. 
Diese wurden bier auf ihre Zusammensetzung aus 
bitteren nnd bitterstoffarmen K6rnern gepriift. Es 
wurden 9 • TOO Korn nntersucht und darin 27,I% 
-t- o,56 sfiBe K6rner gefunden. Es liegt nun sehr nahe, 
zu vermuten, dab diese Mischung yon SiiB- und Bitter- 
lupinen von den I94O aus Deutschland nach Polen ge- 
lieferten Siiglupinen abstammt. Andernfalls w~ire die 
Beimengung der SfiBlupinen unwahrscheinlich. Es 
handelt sich um Material mit gezeichneten K6rnern, 
das nach ~nBeren Merkmalen nicht zu nnterscheiden 
ist. Es bleibt dabei often, ob v611ig bittere Partien den 
Besatz mit bitteren K6rnern in der Mischung zu un- 
gunsten der alkaloidarmen beeinfluBt haben. Wenn 
die I94o in Polen eingeftihrten Sfiglupinen den niveus- 
Signalfaktor gehabt h~ttten, w~tre der allj~ihrlich hin- 
zukommende Besatz mit bitteren gezeichneten K6r- 
nern yon Durchwuchs und F1-Pflanzen, sowie den 
bitteren Spaltungspflanzen aus friiheren Kreuzungen 
j ederzeit ins Auge fallend gewesen. Dies ist besonders 
wichtig, weft in jeder Generation ab F~ steigende Zah- 
len yon bitteren Pflanzen hinzukommen, die aus den 
homozygoten und heterozygoten bitteren entstehen. 

Diese Beobachtung stellt terrier einen aufschluB- 
reicben ]3eitrag zu dem Problem dar, das'sich mit der 
Frage der Vitalit~it yon wirtschafflich wertvollen Mu- 
tanten im Konkurrenzkampf mit den primitiven Aus- 
gangsformen belaBt. Werden die alkaloidarmen Lu- 
pinen sich selbst fiberlassen, so kann hiernach in alten 
Lupinenbaugebieten in Io Jahren der Anteil der al- 

kaloidarmen Formen bereits auf einen Bruchteil des 
Gesamtbestandes zuriickgehen. Berechnungen im vor- 
aus lassen sich nicht anstellen, da weder das Ausmag 
der Fremdbeiruchtung noch des Durchwuchses be- 
kannt sind und dadurch zu den Spaltungspopulationen 
sfiindig unkontrolliert neue hinzukommen. 

Ffir die Erhaltungszucht bedeutet dies folgendes: 
Bei Farbgleichheit der K6rner yon SiiB- und Bitter- 
lupinen ist man zur Ausmerzung der ganzen Pattie 
gezwungen, die bei der Untersuchung auf Besatz mit 
bitteren K6rnern zu hoch liegt. Bei Farbverschieden- 
heit ist manuelle oder maschinelle Selektion, letztere 
mittels Selenzellen m6glich 

~ber die Auswirkung der allj~ihrlichen Selektion der 
bitteren gezeichneten K6rner und der Pflanzen mit 
pigmentierten Knospen und dunkelgrtinem Laub aus 
einer weiBk6rnigen (niveus)-Sorte sagen die Ergeb- 
nisse der amtlichen Untersuchungen ftir die Aner- 
kennung als Saatgut n~iheres aus. Sie ergeben ein we- 
sentlich giinstigeres Bild als die sich selbst fiberlassenen 
Sorten mit gezeichneten K6rnern. Fiir die Aner- 
kennungsproben der heutigen Sorte Miincheberger 
Weiko III aus der Ernte I952 gtellte die Samenpriif- 
stelle, Potsdam, folgende Zusammensetzung test, ftir 

Abb. 5. Gelbe Bitterlupinen aus mindestens 5 Jahre im Boden liegenden KSr- 
nera unerwartet aufgegangen. Phot. SOHALTER. 

deren i)berlassung ich auch hier bestens danke. Es 
wurden yon 415 Proben, die zur Anerkennung einge- 
schickt wurden, Io = 2,4% aberkannt und 71 auf 
Hochzucht riickgestuft. Eliten dfirfen in der DDR 
nicht mehr als 2 und Hochzucht nicht mehr als 3~/o 
Besatz mit bitteren K6rnern haben. Es ergaben sich 
danach: 
247 Partien als Eliten mit 2% und weniger Besatz 

bitterer K6rner 
158 Partien als Hochzucht mit 2--3%Besatz bitterer 

K6rner 
IO Partien aberkannt mit 3~o und mehr Besatz 

bitterer K6rner. 
Das gewogene Mittel fiir die Eliten und deren Vor- 
stufen (Super-Super-Eliten und Super-Eliten) ergab 
einen Besatz yon 0,94 % mit bitteren K6rnern und 
einen solchen yon o,8o% mit gezeichneten K6rnern. 
Obwohl die Differenz zwischen der Anzahl der bitteren 
und gezeichneten K6rner nur gering ist, zeigt es sich 
doch, dab einige weil3e bittere K6rner gefunden wurden. 
Diese k6nnen nur von Pflanzen stammen, die aus 
K6rnern yon den bei der Bereinigung des Feldbe- 
standes fibersehenen bitteren F1-Pflanzen des Vor- 



46 H.-j. 

jahres oder noch weiter zurtickliegender Bastar- 
dierungen hervorgingen. 

Die M6glichkeit, die Best~nde zu bereinigen, also den 
bitteren Aufwuchs und die bitteren F1-Pflanzen im 
Knospenstadium auszuziehen, bietet nut der Faktor 
,,niveus" mit seiner pleiotropenWirkung auf die Ver- 
ringerung des Chlorophyll- und Anthozyangehalts der 
ganzeii Pflanze. Die Pflanzen mit dem Faktor ,,albus" 
unterscheiden sich w~ihrend der Vegetationszeit nicht 
yon der F~irbuiig der bitteren Pflanzen. Man kann 
hier ohne chemische Untersuchung frtihestens nach 
der Ernte an den K6rnern feststellen, ob ein bitterer 
Durchwuchs oder die F1 einer Fremdbefruchtung mit 
bitteren Pflanzeii in den Bestand hineingewachsen ist. 
Inzwischen k6nnen diese bitteren Pflanzen aber be- 
reits als Pollenspender gewirkt haben, so dal3 es theo- 
retisch nicht gelingen kann, einwandfreie Best~nde 
yon nur alkaloidarmen Pflanzen zu erhalten. Die 
Wahrscheinlichkeit des Durchwuchses bitterer Pflan- 
zen aus hartschaligen K6rnern ist aber in verschie- 
denen Klimagebieten nicht gleich. Zur Ausl6sung der 
Hartschaligkeit ist warme Trockenheit notwendig. Sie 
ist daher im Ktisteiiklima weniger verbreitet als im 
Binnenland. Die Gefahr des Aufwuchses yon ehe- 
reals hartschaligen K6rnern ist im Ktistenklima IIur 
dort gr6Ber, wo bereits hartschaliges Material anderer 
Herkunft zur Aussaat kam. 

Bei dem hier angestellten Vergleich voii Ergebnissen 
yon Anerkennungsproben mug das Zulassuiigsdatum 
der miteinander verglichenen Sorten Berticksichtigung 
finden, weil junge Soften im Verh~iltnis mehr hohe 
Anbaustufen haben als alte. Die Zahlen Itir die Sorte 
der 1933 zugelassenen ,,v. SENGBUSCHS Mtincheberger 
gelbe Gr~nfutter St~Blupine" sind deshalb nicht direkt 
mit denen ftir die Sorte ,,Miincheberger Weiko I I I "  
des Jahres 1952 zu vergleichen. Ein erheblicher Unter- 
schied l~il3t sich jedoch nicht verkennen. Die weiB- 
k6riiige (niveus) frohwiichsige, platzfeste Sorte Weiko 
III ist erst 1951 zugleich mit der Gtilzower weil3k6r- 
nigen (albus) normalwiichsigen, platzfesten, gelben 
S fiBlupine in der DDR zugelassen. 

Ein weiteres Problem, das mit der F~irbung der 
Samenschale leicht in Zusammenhaiig gebracht wird, 
ist das der Mehlfarbe. Auf die Meinung von v. SENG- 
BUSCH (I3), dab weiBk6rnige Lupineii als menschliches 
Nahrungsmittel geeigneter w~ren als buntsamige, ist 
bereits hingewiesen. 

Nach den bisherigen Erfahrungeii ist die Farbe der 
Samenschale uiiabh~ngig yon der der Keimbl~itter. 
Aus K6rnern mit weiger Samenschale lassen sich nach 
Sch~tlung Mehle yon ganz verschiedener Farbt6nung 
herstellen. Es kommen Mehlfarben yon hellgelb t~ber 
r6tlich-gelb bis zu rot-gelb vor. Dies verleiht den 
weiBen Samenschalen verschiedene T6nungen, da die 
r6tliche Farbe durch die weiBe Samenschale hindurch- 
schimmert. Der Ausreifungsgrad kann dies Merkmal 
jedoch beeinflussen. Diese Untersuchungen lassen es 
IIeuerdiiigs als wahrscheinlich erscheinen, dab der Geno- 
typ der Kornfarbe durch xenienartige F~irbung der 
KeimblXtter wie bei der Erbse erkennbar werden kann. 
Erschwerend ist allerdings, dab die fast IIicht dureh- 
seheinende Samenschale dazu bei der Lupine abpr~- 
pariert werden muB, w~hrend bei der Erbse die F~ir- 
bung dutch die Samenschale durchscheinend ist. 

T R O L L  : Der Ztichter 

Vitalitiitsuntersuchun gen 
Obwohl anzunehmen ist, dab die besprochenen 

Farbgene mit den verschiedenartigsten Leistungs- und 
Wertgenen frei kombinierbar sind, sollen die bisherigen 
Kombinationen, die als Sorten in der DDR anerkannt 
sind, einer Betrachtung unterzogen werden. Es k6nnen 
Zweifel bestehen, ob die Kombinationsm6glichkeit auch 
fiir physiologische Eigenschaften zutrifft. Insbeson- 
dere ist an Ver~nderungen der fiir die Weichschaligkeit 
charakteristischen Quellf~higkeit und an uiiterschied- 
lichen Ertrag infolge des vermutlich ver/inderten 
Chlorophyllgehalts zu denken. 

W e i c h s c h a l i g k e i  t sb e f u n d  e 
Durch v. SE~CGBUSCH (18) wurde I938 der Erbgang 

der Weichschaligkeit durch Kreuzungen yon dunkel- 
samigen (gesichelten) alkaloidarmen hartschaligen 
_ parv am W Parr Am w _ hellsamig (gespren- 

parr am W X Parr Am w 
kelten) bitteren weichschaligen als monofaktoriell 
rezessiv bedingt gefunden. Es war an dem damaligen 
Nachweis weder der Faktor niveus noch der Faktor 
albus beteiligt. Da die Eigenschaft,,Weichschaligkeit" 
wahrscheinlich mit dem Feinbau der Micellen in der 
Pallisadenschicht der Testa zusammenh~ingt uiid die 
Pigmenteinlagerung in den Pallisadenzellen bei niveus 
und albus fehlt, k~ime m6glicherweise eine Beeinflussung 
der Weichschaligkeit bei Weigk6rnigkeit in Frage. 

!~lber das Wesen der Hartschaligkeit der gelben Lu- 
pine liegen in der Habilitationsschrift yon ESDORN 
1930 (5) eingehende Untersuchnngen vor. Diese sollen 
durch die in diesem Zusammenhang durchgef~hrten 
Arbeiten pr~izisiert und erweitert werden. Die Not- 
wendigkeit, die erbliche Weichschaligkeit als Zucht- 
ziel anznstreben, ist heute mehrfach begriindet. Die 
Saatgutaufbereitung bedarf bei gelben Lupinen in 
vielen F~illen der kiinstlichen Trocknung, die bei 
starker Neigung zur HartschaHgkeit nicht durchge- 
fiihrt werden kann, weiin keine maschinelle Ritz- 
m6glichkeit vorhanden ist. Erblich weichschalige 
Sorten brauchen IIach der Trocknung nicht geritzt 
zu werden. Die Saatgutlagerung und ~berlagerung, 
die besonders ftir das Zwischenfruchtsaatgut nicht zu 
umgehen ist, wird bei hartschalig werdenden Sorten 
st~indig yon der Gefahr zu warmer trockener Lagerung 
bedroht. Dieser Gefahr siiid erblich weichschalige 
Sorten, die nicht hartschalig werden k6niien, nicht 
ausgesetzt. Ob die Wildformeigenschaft, ,,hartschalig 
werden zu k6nnen", nur fur die Erhaltuiig der Art Be- 
deutung hat, indem nach eigenen t~eobachtungen (21) 
in den Heimatl~indern der Lupine, dem Mittelmeerge- 
biet, damit die vegetationslose Trockenzeit tiberbrtickt 
wird, oder ob sie auch noch weitere physiologische 
Funktionen hat, soll hier untersucht werden. ESDORN 
charakterisiert die verschiedenen Grade der Hart- 
schaligkeit mit dem von GASSNER gepr~gten Begriff 
der ,,mittleren Keimgeschwindigkeit". Sie geht daiin 
fiber zu der yon CONRAD M t g Y E R  aufgestellten Be- 
zeichiiung der mit Tagen rechnenden ,,durchschnitt- 
lichen Keimdauer". Die Abstufuiigen der Hartschalig- 
keit sind abet selbst IIach H~rtung dutch einheitliche 
trockene warme Lagerung im Trockenschrank damit 
nur sehr grob zu erfassen. Zur Charakterisierung der 
Sorteneigenschatt ,,weichschalig" wurde bier die Quell- 
geschwiiidigkeit der Testa nach 8 bzw. 24 Stunden 
Quellm6glichkeit in Prozenten benutzt, nachdem das 
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mit der Hand  ausgeriebene Material 72 Stunden im 
Trockenschrank bet 4o--45~ C getrocknet, d .h.  ge- 
h~irtet war. Gedroschenes Material ist zu solchen Ver- 
suchen unbrauchbar, weil die Samensehalen Drusch- 
verletzungen erhalten haben k6nnen. Mul3 trotzdem 
gedroschenes Material untersucht werden, so ist vor- 
herige Untersuchung jedes Kornes unter einem Stereo- 
mikroskop auf Unverletztheit erforderlich. 

Durch ESDORN wurde vermutet und durch v. SeNt- 
BuscI~ (18) best~ttigt, dab die Fiihigkeit, ,,hart- 
schalig zu werden", bet Lupinus luteus genetisch be- 
dingt ist. Das AusmaB der Modifizierbarkeit und ihre 
Grfinde, die durch das Korn bedingt sind, wurden aber 
bet den Untersuchungen yon ihnen ebensowenig be- 
achtet, wie die MSglichkeit, ob es typisch abgegrenzte 
Grade der Hartschaligkeit gibt. Das Hauptaugenmerk 
wurde bet EsI~omr (5) auf die variierten Temperatur- 
und Luftfeuchtigkeitsverh~tltnisse gelegt und damit 
die Reversibilit~it in den Abstufungen der Hartschalig- 
keit nachgewiesen. Damit stehen die erw~hnten Be- 
funde yon BIER (2) und die eigenen Beobachtungen 
aber nur bedingt im Einklang. Im Feuchten liegende 
hartschalige K6rner mfil3ten nach ESDORI~ auch ohne 
mechanische Verletzung fortlaufend wieder weich- 
schalig werden. Das ist bet extrem hartschalig ge- 
wordenen K6rnern, wie experimentell an den K6rnern 
nachgewiesen wurde, die 7 ~ Jahre im Boden lagen, 

tern Material gemacht, das bis zur Vorbehandlung im 
Trockenschrank auch in den verschiedenen Jahren 
unter nahezu gleichen Bedingungen in einem kfihlen 
Vorratsraum aufbewahrt wurde. Es handelt sich um 
eine sfil3e weichschalige weil3k6rnige (niv) nichtplat- 
zende (inv) Form und eine als Waldlandsorte (Niv, Inv) 
bezeichnete bittere Landsortenherkunft, die 1948 aus 
Aufwuchs von einem Kahlschlag in Waldsieversdorf 
bet Mfincheberg erstmalig geerntet wurde. Vorher muB 
sie langj~ihrig hartschalig im Boden gelegen haben. 
Leider l~tgt sich nicht feststelIen, wann das Jagen auf- 
geforstet wurde, in dem sie gefunden wurde, nachdem 
die B~tume geschlagen waren. Die Trocknung wurde 
1951 bet nur 3 ~ C im Trockenschrank durchgeffihrt. 
Als gequolien wurden die KSrner betraehtet, deren 
Testa die bekannten W61bungen zu zeigen begann. 
In der Tab. 4 sind die Ergebnisse einander gegenfiber- 
gestellt. Sie zeigen ffir die weichschalige Form in allen 
drei Jahren bet Einquel!ung ohne Vorbehandlung den 
Hauptanteil der gequollenen bereits nach 2stfindiger 
Quelldauer. Die 72stfindige Trocknung verschiebt die 
mittlere Quelldauer, erreicht abet nahezu dieselbe 
Quellf~thigkeit als Summe nach 8 Stunden. Die hart- 
schalige Form erreicht unbehandelt nach 8 Stunden 
maximal 12,2% gequollene K6rner, die aber, wie Tab. 5 
zeigen wird, nach 3 Tagen Keimm6glichkeit auf 41,2~ 
gekeimte, also auch gequollene K6rner anstieg. 

Tabelle 4- Extreme erbliche Unterschiede in der Quellgeschwindigkeit yon 2 Lup. luteus-Formen in 3 verschiedenen Jahrgiingen. 

S o r t e  

Weil3 Weichsch .  

Wald landherk .  

WeiB Weichsch.  
,7 , ,  

Wald landherk .  

Weil3 Weichsch.  
7, , ,  

Wald landherk .  

i) be t  24  S t u n d e n  

Ernte 

195 ~ 
I95o 
195o 

195o 
195o 
195o 

1953 
1953 

1953 
1953 

1954 
I954 

1954 
1954 

V o r b e h a n d i u n g  
T r o c k n u n g s z e i t  

unbeh.  
72 Std.  
120 Std.  

unbeh .  
7 2 Std.  
12o Std.  

unbeh .  
7 2. Std. 

unbeh. 
72 Std.  

unbeh.  
72 Std.  

unbeh.  
72 Std. 

Q u e l t d a t u m  

Dez. 5 I 
, ,  ,7 

Jan. 54 

M~rz 54 
Nov. 54 

MXrz 55 
Nov. 54 

Kornzahl 

5 0 0  

5o0 
5o0 

5oo 
5oo 
5oo 

2 0 0  

2 0 0  

2 0 0  

2 0 0  

3oo 
3oo 

3oo 
3oo 

88,0 
26,4 
22,8 

2,2 
1,4 
o,8 

97,5 
28,5 

59,7 
11,7 

2 , 0  

Quel lprozen% n a c h  S t u n d e n  

4 5 

1,6 2,2 
44,0 17,4 
47,0 17,8 

3,o 2,4 
1,8 0,8 
1, 4 0,8 
2,5 

64,0 4,0 

1,0 2,0 

22,7 7,0 
56,3 18,o 

II,0 26,0 
- -  o,3 

2,6 
1,4 
2,4 
4,6 
o,4 
0,6 

o,5 
1,5 

5,3 
3,o 

1 0 ,  7 

Sum.me tier 
Quellf. nach 
8 Std. in % 

94,4 
89,2 
90,0 

12,2 
4,4 
3,6 

I 0 ' O , O  

97,0 

4,5 
5,51 

94,7 
89,0 

49,7 
0,3 

nicht der Fall. Sie kamen auch im optimaten Keim- 
bett nach wochenlanger Pflege nicht zum Quellen und 
Keimen, w/ihrend sie mechanisch geritzt sofort quollen 
und keimten. EsI)oRx gibt ffir die Hartschaligkeit als 
Sorteneigentfimlichkeit bei Lup. luteus keine Zahlen 
an. Sie berichtet aber auch bereits tiber quantitative 
Unterschiede in der Neigung zur Hartschaligkeit, die 
sie bet 21 St~immen yon Lup. luteus gefunden hat und 
die alle zur Hartschaligkeit neigten. Sie konnte noch 
nichts fiber hochgradige, erbliche Weichschaligkeit aus- 
sagen. In den Jahren 195o , 1953 und 1954 wurden des- 
halb in Mfincheberg mit erbgleichem Material yon 
einer extremen weichschaligen Zuchtform und einer 
extrem hartschaligen Landherkunft yon Lup. luteus 
Quellgeschwindigkeitsuntersuchungen durchgeffihrt. 
Die Untersuchungen wurden mit gleichartig gelager- 

In Tabelle 4 wird tiberzeugend nachgewiesen, dab 
die F/ihigkeit, hartschalig zu werden, erblich bedingt 
ist. Die Ernte 1953 stammt fiber die Ernten 1952 und 
1951 von der Ernte 195o ab. Die Ernte 1954 ging aus 
dem Ertrag der Ernte 1953 hervor. Die genetisch be- 
dingten Unterschiede in der Reaktionsnorm auf die 
H~rtung gegenfiber dem unbehandelten Material treten 
in dell drei geprfiften Jahrg~tngen v611ig gleichsinnig, 
fast gleichlautend auf. Durch die versch~trften Trock- 
nnngsbedingungen mit 12o Stunden Vorbehandlung 
an dem Material der Ernte 195o konnte festgestellt 
werden, dab die Trocknung yon 72 Stunden ffir die 
Ausl6sung der Hartschaligkeit ausreichend ist. Diese 
Methode, die zweistfindige prozentuale Zunahme der 
Quellung ffir die Bestimmung extremer erblicher 
Weich- bzw. Hartschaligkeit heranzuziehen, gibt besser 
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Tabelle 5. Keimgeschwindigheit yon weich: u~r hartschaligen Forme~r yon Lup. luteus der Ernte x95o. 

S o r t e  

WeiB Weichsch. 
p~ 

WMdlandh'erk. 
pp 

Vorbehandlung 

unbeh. 
72 Std. Trockn. 

15 ~ Std. Trockn. 
unbeh. 

72 Std. Trockn. 
15o Std. Trockn. 

Keimdatum 

Dez. i95o 

Kornzahl 

5oo 
500 
500 
500 
500 
500 

I(eimprozente am 

I. 2. 3. 
T a g  

38,0 
2 I p 2  
28,o 

3,6 
0 , 8  
1 ,8  

57,6 2,4 
65, 4 0,2 
58,6 -- 
34, 2 3,4 

5,o 2,6 
2,8 

o,8 
0 , 2  

2 , 2  

Summe der 
Keimmengen 
nach 4 Tagen 

ia % 

98,8 
87,0 
86,6 
41,2 

8,4 
6,8 

vergleichbare Werte  Ms die ,,mittlere Quelldauer" 
nach 8 bzw. 24 Stunden. Die ,,mittlere Quelldauer" 
Summe d. Prod. aus Quettg. X Std. 

nach 8 Stunden 
Summe der Quellungen 

kann bet hartschaligem Material noch keine Ergebnisse 
fiir Vergleiche mit  extrem weichschaligen Proben 
liefern. Ftir derartige Vergleiche ist entweder die hier 
angewandte Methode oder d ie  yon ESDORN (5) be- 
nutzte ,,mittlere Keimgeschwindigkeit" nach Tagen 
ein besserer MaBstab. Letztere eignet sich besonders 
dann, wenn das Schwergewicht der Fragestellung nicht 
auf die Anfangsgeschwindigkeit, sondern unter  Beriick- 
sichtigung der Gesamtliinge auI die , ,mittlere Keim- 
dauer"  gelegt wird, wie es bet Part ien nnbekannten 
H~trtegrades der Fall  sein kann. f?ber die , ,mittlere 
Quelldauer" lassen sich exakte Vergleiche nur an- 
stellen, wenn gleiche Kornzahlen zum Quellen ange- 
setzt werden und wenn die Registrierung in gleichen 

Tabelle 6. Tausendhorngewicht und Quellgeschwindigheiten yon Kdrne~r 
yon Lup. luteus der Ernle I952 vo~r 6 verschiedene~z Anbaustellen. 

Quell-% nach Stunden im Mittei 
S o r t e Herkunf t  T K G  aus io  Wiederholungen 

2 4 6 8 

Weiko II 
,p 

Mfincheberg 
Bernburg 
M6Blitz 
Arneburg 

146,4 
lO9,4 
92,6 

I28,6 
126, 5 

8,6 51,7 65, 3 
1,9 36,4 52,o 
2,7 36,8 42,2 
5,2 26,1 41,4 

11,4 54,7 71, ~ ,, Rohrbach 

Mittel: 12o, 7 6,o I 4I '1 54,4 
i 

! 7o ,5  
66,5 
45,8 
49,7 
77,9 

Absfiinden bis zu dem Zeitpunkt  vorgenommen wird, 
an dem auch die hartschaligen K6rner vollz~ihlig ge- 
quo!len sind. Das ist praktisch kaum durchfiihrbar, 
weft sich der Beginn der Quellung der einzelnen 
K6rner tiber Monate erstrecken kann. Die Parallelifiit 
der Quellgeschwindigkeit mit  der Keimgeschwindig- 
keit geht erwartungsgern~tB aus der Tab. 5 hervor. 
Aus den Tab. 4 und 5 sind extreme genetisch bedingte 
M6glichkeiten der Welch- und Hartschaligkeit  bet 
Lup.  Zuteus zum Vergleich ftir die t3eurteilung weiterer 
Versuche zu ersehen. Es sollen nunmehr die Sorten 
mit  den Genen ,,niveus" und albus" far  die Kornfarbe 
einer Prfifung ihres Weichschaligkeitsgrades unter- 
zogen werden. Ftir diese Untersuchungen soll ein Saat-  
gut-Herkunftsversuch von 6 bzw. 5 verschiedenen An- 
banstellen in der DDR herangezogen werden. Dieser 
bietet  zun~tchst einen Einblick in die Modifizierbarkeit 
des Iooo-Korngewichts und deren Auswirkung auf die 

Weichschaligkeit. Der Er t rag  der Ernte  
I952 yon den in Tab. 6 genannten An- 
baustellen wurde im Jan. 1953 in Mtin- 
cheberg auf sein T K G  und die Quell- 
geschwindigkeit nach 72 Std. H~trtung 

~ untersucht.  Das Material war maschi- 
83,5 nell gedroschen, j edes Korn wurde aber 
80,5 vor der H~irtung unter  dem Stereo- 
6o,7 mikroskop auf Risse untersucht. 
64,8 
87,! Aus tier Tab. 6, in der die durch- 

schnittlichen Quellprozente yon 3 Grup- 
62,i 75,3 pen yon genetisch in sich gIeichem Mate- 

rial von 6 verschiedenen Anbaustellen 
70,0 85,2 
75,2 89,1 der Ernte  1952 dargestellt sind, ist zu 
87,7 94,7 ersehen, dab der am T K G  erkennbare 
49,3 65,9 Ausreifungsgrad der K6rner einen deut- 
52'4 75'2 lichen EinfluB auf deren M6glichkeit 
81,o 91,6 

haben kann, hartschalig zu werden. Die 
69'3 83'6 Herkunf t  ,,M6Bliiz" ha t  in allen drei 

F~illen das geringste T K G  und die ge- 
54,5 72,7 ringste Quellgeschwindigkeit. Ob es 
76,o 84,o 
75,o 81,6 sich hier um eine Notreife infolge yon 
41,4 52,6 Wassermangel bet grol3er W~irme ge- 
42,7 53,5 handelt hat,  kann mit  Sicherheit nicht 
68'7 78,7 mehr entschieden werden. Die Anzei- 

.59,7 7o,5 chen sprechen daftir. Daraus lXBt sich 
zwar nicht ableiten, dab mi t  einem 
hohen T K G  aueh eine hohe Quellge- 
schwindigkeit verbunden sein muB. Die 

t P% Herkunft  ,,Mtincheberg" mit  demh6ch- 
, sten T K G  und einer schnellen Quell- 

fiihigkeit wfirde da!tir sprechen, auch 
1,8 i2,2 die Herkunf t  , , R o h r b a c h "  mit  einem 

tiber dem Mitre1 liegenden TKGrWert  
0.,34 77,5 k6nnte dies unterbauen. B ei den Her- 

ktinften aus Arneburg liegen die Quell- 

Weiko I I I  Miincheberg 
Giilzow 
Bernburg 
MOBlitz 
Arneburg 
Rohrbach 

138,1 
II8,8 
lO7,5 
lO2,4 
133,3 
124,5 

IO, 3 
3,9 
2 , 2  

3,4 
5,7 

13,6 

53,7 
57,6 
67,8 
42,4 
32,0 
67,9 

64,7 
68,4 
83,0 
46,8 
46,0 
76,7 

Mittel: 120, 8 6,5 53,6 64,3 

~lzower 

, J  

Mfincheberg 
Gt~Izow 
Bernburg 
M6Blitz 
Arneburg 
l~ohrbach 

144,6 i 

1 1 9 , 5  

Io9,7 
87,6 

i !o3,2 
126,8 

I O , 2  

1,7 
I , I  
I , I  
5,6 
2 , 6  

3 1 , 5  
27,6 
23,5 
17,5 
26,8 
26,6 

52,5 
67,5 
69,9 
30,5 
38,9 
57,5 

Mittel: 115,2 3,7 25,6 52, 8 

S t a t i s t i s c h e  B e u r t e i l u n g  der  8 -S tunden  M i t t e l w e r t e  * 

S o r t e Zahl der Herkunfte I m / D  

Gtilzower 
Weiko I I I  
Giilzower 
Weiko I t  

6 
6 
5 
5 

i nach der Differenzmethode yon MDDI~& (z2 

M i~ % D m/D 

I 9, 6 5,33 59,7 
69,3 
56,5 
62,i 5,6 [ 16,I9 
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zahlen llach 8 Std. bei allen 3 Sorten unter dem 
Mittelwert, obwohl bei den Weiko-Sorten normales 
TKG vorliegt. Bei der Sorte ,,Gtilzower" k6nllte 
man bier aber ebellfalls Zusammenh~llge zwischen 
dem geringen TKG und de r  geringen Quellf~thig- 
keit vermutell. Die statistische Auswertullg ergibt 
leider keine gesicherten Differellzen, so dab sich 

! 

g r 

/4/eika ~ - - - -  We /kg  ]~ - -  ~'/zo~-----  

1 t 
~Zunden 

Abb. 6. L u p i n u s  l u t e u s - S o r t e n ,  QuellgeschwindigkeitsmitteI yon 
Erntegut ~95~ yon 6 Anbaustellen. 

~g 

Weitere Untersuchungen erforderlich machten. Die 
Abb. 6 gibt den mittleren Quellverlauf llach H~trtullg 
ftir das Erlltegut 1952 ftir die er~ten 8 Stunden in 
2sttindigell Abst~tnden ausgez~thlt und nach 24 Stundell 
ausgez~ihlt graphisch wieder. 

N a c h b a u  d e r  l d e r k f i n f t e  
Das von den verschiedenen Anbaustellen der Erllte 

1952 erhaltene Material wurde im Jahre 1953 in einem 
randomisierten ]31ockversuch in Mtillcheberg zum An- 
bau gebracht, um die Herkunftswirkung auf die Vi- 
talit~it zu untersuchen. Die 1952 entstandellen Fremd- 
befruchtullgen im ullbekallnten AusmaB mtissen bier 
als ullvermeidlich ullberticksichtigt bleiben. Die Unter- 
schiede im TKG, die vor der Aussaat bestallden, 
waren llach der Ernte ausgeglichen. Das TKG kann 
llach dem Ergebnis dieser Untersuchungen nicht als 
Unterscheidungsmerkmal fiir die genanntell Sorten 
in Betracht kommen, Vor der H~irtung wurden von 
dem Erlltegut jeder Herkullft Trockensubstallzbe- 
stimmungen gemacht, die eille praktische ~berein- 
stimmnng zwischell den Sorten und eille nur ganz 
geringe Strenllng inllerhalb der Sorten ergaben. Die 
zur I-Iiirtung angesetzten Proben gingell damit nach- 
weislich unter v611ig gteichen ]3edillgllngen in die 
Hiirtllllgs- und Quellprt~fullg. Diese Voraussetzung 
lassen die Ulltersuchullgen roll EsDoR1; (5) vermissen. 
In Miillcheberg wnrde dabei eine Tatsache anfgedeckt, 
die fiir eine weitere Kl~irung der physiologischen und 
allatomischen Zusammenh~illge der Hartschaligkeit 
-con Illteresse ist. Es zeigte sich dureh erlleute W~i- 
g~ngell nach der H~rtllllg, dab der Wasserverlust im 
Thermostaten durch die Hiirtllngsbehandlung trotz 
gleichem TKG nlld gleicher Trockensubstallz vor der 
H~irtllllg bei dell n iveus -Sor t en  ein h6herer war als bei 
der albus-Sorte .  Wird der Wasserverlust w~ihrend der 
I-Iiirtullg bei Weiko I I I =  ioo gesetzt, so verlor die Gfil- 
zower llur 78,94 oder 21,o6% welliger. Die zahlellmiil3i- 
gr Ullterlagen hierfiir bietet die Tabelle 7 a und deren 
statistische Allswertung ill Tabelle 7b. Die Differellzen, 
die iln Wasselverlust wiihrelld der I-I~rtung zwischen 
dell niveus-Sor te l l  und der albus-Sor te  elltstalldell sind, 
sind in beiden F~llell statistisch gesichert und lassen 
auI gelletisch bedingte physiologische oder anato- 
rnische Ullterschiede sehlieBen. Urn den Vergleich 
der erblich hochgradig weichsehaligen n i veus -Sor t en  
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mit dernur wenig, aber nach Tabelle7c gesichert hart- 
schaligeren albus-Sor te  aus gleicher Herkunft noeh 
vielseitiger zu machen, sind in dem in Tabelle 7 a darge- 
stellten Quellversuch aus demselben Anbaujahr, yon 
demselben Zuchtgarten und voll derselben Saatzeit 
noch drei genetisch v6llig anders veranlagte Formen 
mit hineingenommen. Es halldelt sich um den ,,weiB- 
weichschaligen" stiBen Stamm, den llichtplatzellden 
bitteren Stature ,3535 A "  und um die ,,Waldlalldher- 
kullft" aus Waldsieversdorf. Von letzterer wurde der 
Wasserverlust nach der H~trtung leider nicht festge- 
haltell. 'E in  Vergleich der Tabellen 6 und 7 a zeigt, 
dab die gleichen Umweltverh/iltllisse yon demselben 
Anbauort die Streuung der Quellprozellte bei den 
verschiedenen Herktinften ganz erheblich herabge- 
milldert habell. W~thrend die ,,Waldlandherkunft" 
als erblich stark hartschalig anzusprechen ist, llimmt 
der platzfeste Stamm -3535 A" schon eine mehr zur 
Weichschaligkeit lleigende Mittelstellung ein. Die ex- 
trem weichschalige ,,weiB-weichschalige" Form wird 
abet weder voll den Weiko-, noch yon der Giilzower 
Sorte erreicht. Es bleibt often, ob ztichterisch ge- 
sehen, eine extrem weichschalige Form anzustreben 
ist, da derell Keimfiihigkeit nach 1/illgerer fdberlage- 
rung, also Alterung, gefiihrdeter erscheint als die der 
zugelassenen Soften. Exakte Versuche dartiber sollen 
einer sp~iteren Arbeit vorbehalten bleiben. In Abb. 7 
sind die mittleren Quellgeschwindigkeiten der genannten 
bearbeiteten Formen graphisch dargestellt.. Sie zeigen 
nur in einem Fall eine ganz unbedeutende Uberschllei- 
dung der Kurvell. Es  ]iegt demnach sortentypisches 
Verhaltell des Grades der Weichschaligkeit vor. Dies 
findet auch bei der statistischen Beurteilung ill Ta- 
belle 7 c in dell gesicherten Differenzen zwischen den 
Sorten seinen Ausdruck. Der Herkullftswert des Saat- 
gutes wird hier ftir das Nachbauprodukt dutch den 
genetischen Sortenwert wieder tiberdeckt. 

d I - - - - T . - - - -  _--. -~. - - . , _ ,  
�9 - -  , - -  - 7  r 

! 
[ / / ~ r  I l C d k o i - - - -  ~ d / z a w - - - - -  # a l d / e n d s o r l e  . . . . .  | 

0 2 ~ S .8- $ 12. ~ 18 $ M M 24 
Stunden 

Abb. 7 .  L u p f n u s  l u t e u s - S o r t e n .  QueUgeschwindigkeitsmittei "con 
Erntegut ~953,vou x Anbaustelle Mfincheberg. 

Damit sollen die Ulltersuchungen, die tiber die 
Weichschaligkeit genetisch verschieden veranlagter 
Z u p i n u s  luteus durchgeffihrt wurden, abgeschlossen 
sein. Sie haben die sortelltypische Bedeutung des 
Grades der WeichschMigkeit ftir die Erhaltungszucht 
ulld die Sortenidellfifizierullg herausgestellt. Die heute 
zugelassenell Siil31upillen mit den Korllfaktoren , ,ni-  
veus"  und , ,albus" k6nllen nicht mehr so hartschalig 
werdell, dab sie ffir sp~itere Sorten, die auf den Fl~ichen 
tier heutigen sp~iter zum Anbau kommen, eine Gefahr 
werden k6nnen. Die hartsehaligGll bitteren Landsorten 
werdell in dell typischen Lupinellanbaugebietell noch 
lange eine sffindig flieBellde QueUe der Verunreilli- 
gung bleibell. Ffir eine erfolgreiche Erhaltungszucht 
ist die laufende fdberwaehung nnd Bereinigullg der 
Best~inde yon bitterem Durchwuchs unumg~inglich. 

4 
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Tabelle 7 a. Weichschaligkeitspri~/ung vom Herkun/tsversuch 1953 in Mi~ncheberg. Erntegut yon x953, 
Nachbau der Ernte Jc952 yon den 6 verschiedenen Anbaustellen. 

S o r t e  

Weiko II  

Weiko I I I  

Gfilzower 

WeiB 
weichsch. 

~ ; a l l q l t l  

3535 A 

Waldland- 
herkunft 

Herkun  It 1952 

Mfincheberg 
Bernburg 
MfBlitz 
Arneburg 
Rohrbach 

Mitre] : 

Mfincheberg 
Gfllzow 
Bernburg 
MOBlitz 
Arneburg 
Rohrbach 

Mittel : 

Mtincheberg 
Gfilzow 
Bernburg 
MOBlitz 
Arneburg 
Rohrbach 

Mittel : 

Mfincheberg 

9, 

Mittel: 

Mfincheberg 

Mittel: 

Mfincheberg 

,? 

Mittel: 

T K G  
vor Auss. 

146,4 
lO9,4 

92,6 
128,6 
126, 5 

T K G  
nacb Ernte  

l% Wasser- 
% verlust Trockea- durch 

substanz Thermostat 

92,8 5,7 
93, ~ 5,0 
93,5 4,9 
92,8 5,6 
92,7 5,3 

Quell-% nach Stunden im Mittel 

134,3 
I 4 2 , I  
143,5 
I32,I 
137,9 

aus 4 Wiederholungen 

6 8 

83,2 
89,3 
87,2 
88,2 
89,5 

88,5 
92,0 
90,5 
9o,5 
91,5 

2 4 

2 , 2  61,0 
4,6 76,o 
3,8 72,2 
2,5 68,o 
1,5 72,2 

t ~4 

94,5 
94,3 
94,8 
94,2 
96,2 

I20, 7 

1 3 8 , 1  
118,8 
107,5 
1 0 2 ,  4 

133,3 
124,5 

127,7 

144,6 
119,5 
lO9,7 

87,6 
lO3,2 
126,8 

115,3 

138,o 

135,2 
138,4 
137,1 
138,8 
133,9 
138,5 

136,9 

13o,3 
134,8 
145,4 
142,7 
129,4 
136,4 

136,5 

136,1 
132,4 
132,o 

133,5 

92,9 

9 2 , 2  
93,o 
91,5 
92,7 
92,4 
93,o 

92,5 

92,6 
92,7 
93,2 
92,9 
9 2 , 2  

93,3 
92,8 

5,3 

6,o 
6,0 
5,6 
5,3 
5,8 
5,7 

5,7 

4,7 
4,4 
4,1 

�9 4, 6 
4,7 
4,5 

4,5 

5 , I  

5,4 
5,0 
5,4 
5,2 

5,2 
5,6 
5,7 

5,5 

2,9 

3,2 
2,0 
4,2 
3,7 
2,8 
.4,5 

3,4 

I,l 
l,I 
1,0 
1,8 
o,8 
1,5 

1 , 2  

I 
4 
3 

3,5 

2 

0,7 

I 

o,3 

69,9 87,5 

59,5 83, 8 
73,o 86,o 
8o,7 89,3 
77,o 89,2 
80,8 88,2 
82,2 89,8 

75,5 87,7 

64,8 79,5 
66, 5 81,5 
75,2 85,5 
62,8 84,0 
49,2 85,2 
51,5 83,2 
61, 7 83,1 

88,o 98,o 
97,0 98,o 
94,0 99,o 
90,0 96,0 

92,2 97,8 

72,o 84,0 
54,0 69,o 
61,o 65,0 

62,3 72,7 

i 
1 , 3 ]  2,6 

9 2 , 0  

85,5 
86,8 
9 1 , O  
91,5 
91,2 
92,o 

89,7 

86,5 
84,5 1 
88,2[ 
86,2 1 
87,2 
85,0 

94,8 

9 2 , 2  
94,2 
95,7 
97,2 
96,5 
95,8 

95,3 

9 1 ,  2"  
89,o 
93 ,o 
90,0 
93,5 
90,5 

86,3 91,2 

99,o ioo 
99,o ioo 
99,0 Ioo 
97,0 ioo 

98,5 IOO 

88,0 94,0 
75,0 84,0 
69,0 83,0 

77,3 87,o 

I 1 

.9 
3,o 6,o 

Tabelle 7 b. Statistische Beurteilung ~ der prozenlualen 
Wasserverluste der Kdrner aus der Ernte i953 bei der Hiir- 

tung im Thermostaten. 

Zahl . [ - r " e  [MlttI.Wa~ser-I 
ae. ~ r- verlust  iu % S o r t e  I kunf te  ] I D m / D  t P %  

Gfilzower 6 4,5 / 
/ 

Weiko III 6 5 , 7  l 1,2 O,159 7,5 o,Io 
Gfilzower 5 4,5 
Weiko I U  5 5,3 0,78 o,I24 6,3 0,35 

* Nach  der Differenzmethode yon MUDRI (12.) 

U n t e r s u c h u n g e n  f i b e r  d i e  L e i s t u n g s -  
f ~ h i g k e i t  i m  K o r n e r t r a g  v o n  , , n i v e u s " -  

u l l d  , , a l b u s " - S o r t e n  

Die Durchf t ihrung y o n  exakten Korner t ragspr t i -  
fungen st6Bt bei Lupinen sehr h~ufig auf groBe Schwie- 
rigkeiten. Trotz  gepriifter fast Ioo%iger  Keimf~higkeit  
ist auch bei erblich weichschaligen Sorten der Aufgang 
infolge ungtinsfiger Witterungseinflt isse zuweilen sehr 
schlecht. Die hohen Wasseransprt iche b e i m  Quellen 
und  Keimen machen  die Lupinen bei Fri ihjahrs-  
t roekenhei ten sehr empfindlich. I)iese Empfindl ieh-  
keit kann  bei genetisch gleichem Material  als ein Aus-  
druck des Herkunftswertes  des Saatgutes  angesehen 
werden, wie Tabelle 8 ausweist. Es  handel t  sich um 
denselben Herkunf tsversuch 1953, dessen Quellf~ihig- 

Tabelle 7 c. Statistische Beurleilung 1 der prozentualen Di//e- 
renzen der 8 Slunden-Mittelwerte der Quellgeschwindigkeit 

yore Nachbau des Herkun :tsversuches Ernte 1953. 

I Zahl I 
S o r t e  d e r H e r -  M i n  % D m/D t P %  

ktinfte 

Galzower ] 6 
Weiko I I I  
Gfilzower 
Weiko I I  

86,3 
89,6 
86,3 
90,6 

I 
+ 3,41 I , I2  

+ 4,oi 0,72 

3,03 

5,6 

3,0 

0 , 5 0  

keiten vor und nach der Ernte in den Tabellen 6 und 7 a 
wiedergegeben sin& Vor der Aussaat auf 5 m2 groBen 
Parzellen in 4Wiederholungen auf einer Standweite yon 
20 cm Reihenabstand und IO cm in der Reihe, ,d. h.,  

Tabelle 8. Pflanzenbestand in % der Einzelhornaussaat 
am 28.5. I953, d. h. 4 Wochen nach dem Aufgang yon einem 

Herkun/tsversuch #nit Lupinus luteus in Mr 

H e r k u n f t  aus  

[ ~rCgh Bm~- S o r t e M e- Giilzow burg  

Weiko I I  42,5 --  t 36,2 
Weikol I I  55,5 59,8 / 32,8 
Gfilzower 61,1 61,8 38,9 

Mfl31itz " Arne-burg 

52,3 58,6 
41,3 54,7 
41,o 66,3 

44,.8 59,8 

I~ohr- 
bach 

64,6 
61,2 
64,8 

Micro1: I 53,o t6o ,8  1 35,9 63�84 
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250 Korn je Parzelle, wurde jedes Korn  fiber Sand- 
papier mit  der Hand  geritzt. Etwaige Unterschiede 
in der Quellffihigkeit wurden dadurch ausgeschaltet. 

Der EinfluB der geringen Tausendkorngewichte zeigt 
sich in der geringeren Vitalit&t (Tab. 8) bei den Her-  
kCmften aus M6Blitz und Bernburg noch unverkenn- 
bar. Sie haben den zahlenm/iBig geringsten Pflanzen- 
bestand aus der gleichen Samenzahl ergeben. Diese 
geringen Prozents~itze verbliebener Pflanzen je Par-  
zelle werden im Verlauf der Entwicklung noch durch 
Sch~idlinge (Drahtwurm und BlattrandkMer) sowie 
durch Krankheiten (Fusarium oxy@orum und Viren) 
weiter vermindert.  Die Kornertr~ige konnten deshalb 
abschliel3end nur auf die Einzelpflanzen, die bis zur 
Ernte  gesund waren, umgerechnet werden. Die Unter-  
schiede, die sich dabei ftir d ie3  Soften ergaben, liegen 
alle innerhalb der Fehlergrenze, wie die statistische 
Auswertung ilach der Differenzmethode ergab. In 
Tab. 9 sind die Ergebnisse for die einzelnen Herkfinfte 
wiedergegeben. Die Giilzower Sorte mit  dem ,,albus"- 
Faktor  war in 5 yon 6 F~tllen den ,,niveus" Soften 
fiberlegen und in einem Falle gleichwertig, so dab 
trotz der groBen Streuungen und der damit  verbun- 
denen fehlerkritisch nicht gesicherten Differenzen eine 
stfirkereVitalitfit ffir die albus-Sorte angedeutet wird. 

Da der Herkunftsversuch des Jahres 1953 fiber die 
Leistungsffihigkeit der ,,albus" Sorte im Vergleich zu 
den , ,niveus"-Sorten nur unsichere Auskunft gab, 
wurde mit  dem Erntegut  dieses Versuches 1954 erneut 
eine Prfifung ausge!egt. Der Aufgang u n d  die En t -  
wicklung waren zun/ichst etwas besser als I953, wie 
aus den Zahlen der his zur Ernte  gesund gebliebenen 
Pflanzen 1954 aus Tab. io  hervorgeht. 1954 war der 
Versuch aber mit  5 Wiederholungen, d. h. 125o Korn 
ausgelegt. Die abnormen Witterungsverh&ltnisse d.es 
Jahres 1954 mit  der starken Mai-Juni Trockenheit 
st6rten aber auch diesen als Git terquadrat  ange- 
legten Versuch durch Pflanzenverluste so stark, dab 
tiber die Teilstfickertr~tge keine gesicherten Anhalts- 
punkte zu erzielen waren. Es wurden deshalb ebenso 
wie 1953 wieder die Ertr~ige fiir die Einzelpflanze be- 
rechnet und als Vergleichsmal3stab herangezogen. 
Dies erm6glicht auch, die relativen Ertr&ge yon dan 
einzelnen Herktinften, bezogen auf die Vergleichssorte, 
einer Betrachtung zu unterziehen. Mit gesicherten 
Differenzen P% < 5 konnte auch 1954 nur vereinzelt 
in 2 F~illen gerechnet werden, 

W/ihrend der Herkunftsversuch 1953 in Tab. 9 fiber 
den Herkunftswert  am Anbauort  Mfincheberg ffir die 

Tabelle 9. Herkun/tsversuch mit Lupinus luteus ,,albus'" und ,,niveus"-Sorten in Mi~ncheberg Ernte 1953. 

Herkunft 
Anbauort 1952 

Arneburg 

Bernburg 

Gfilzow 

MS/3]itz 

Miin'cheberg 

Rol~'rbach 

Tabelle io. 

S o r t e  

Gtilzower 
\Veiko I I 
Weiko I I I  
Gfilzower 
Weiko I I  
Weiko I I I  
Gfilzower 
Weiko I I I  
Gfilzower 
Weiko I I  
Weiko I I I  
Gfilzower 
Weiko I I  
Weiko I I I  
Gtilzower 
Weiko I I  
Weiko III  

gesunde 
P flanzen 

ZahI 

564 
502 
513 
236 
275 
239 
47 ~ 
449 
3 1 2  
417 
33 I 
483 
416 
387 
481 
536 
532 

G e s a m  

Ertr. in g 
von gesund, 
Pflanzen 

404 ~ 
3200 
3465 
2340 
2430 
1635 
337 ~ 
2520 
271o 
~54o 
243o 
326o 
2765 
2535 
2725 
3Ioo 
2870 

Einz.-PfL- 
Ertr. 

g 

7 , 2 0  
6,35 
6,73 
9,88 
8,77 
6,67 
7,23 
5,61 

lO,21 
6,26 
7,35 
6,72 
6,73 
6,76 
5,98 
5,79 
5,46 

--0,85 
--0.48 

- -x , I I  
--3,22 - 

--1,62 

--3,95 
.2 ,86  

+0,0025 
+0,04 

--o,19 
--0,52 

m/D t 

0,72 1,17 
I,OO 0,48 

2 7 , 0 0  0,41 
I2,9o 0,2 5 

0,63 2,58 

2,41 1,6o 
lO,65 0,37 

1,24 0,008 
0,68 o,o6 

1,46 " o,13 
1,52 0,34 

P% 

31,6 
65,0 

71,5 
78,5 

8,1 

20,8 
71,5 

> 92,5 
>92,5 

92,5 
78,5 

tel. 

100,00 

8 8 , I 9  

93,47 
1 0 0 , 0 0  

88,77 
67,51 

IOO,OO 

77,59 
IOO,OO 
61,31 
71,98 

IO0,OO 
1 0 0 , 1 4  
1 0 0 , 5 9  
IO0,OO 

96,82 
91,3 o 

Nachbau des Herkun/tsversuc~es z953 mit Lupinus luteus ,,albus" und ,.niveus"-Sorlen 
in Mi~ncheberg. Ernte 1954. 

S o r t e  

Arneburg 

Bernburg 

Gtilzow 

M613iitz 

Mtincheberg 

Rol~'rbach 

gesunde 
Pflanzen 

Zahl 

Gfi!zower 
Weiko I I  
Weiko I i t  
Gfilzower 
Weiko Ill 
Gfilzower 
Weiko I I I  
Gfihower 
Weiko I I  
Weiko I I I  
Gfilzower 
Weiko I I  
Weiko I l I  
Gfilzdwer 
Weiko I I  
Weiko I I [  

G e s a m  

Ertr, ill g 
yon gesund. 
Pflanzen 

82O 

796 
859 
845 - 
8 0 0  
881 
733 
719 
906 
773 

', 869 
858 

, 787 
9 0 0  

759 
754 

Einz.-Pfl.- 
Ertr. 

g 

149o 
135o 
151o 
I865 
1255 
197 ~ 
1155 
155o 
144o 
131o 
181o 
133o 
133o 
168o 
147o 
123o 

D 

1,79 
1,67 
1,79 
2,18 

1,56 
2,32 
1,59 
2,I 4 
1,72 
1,69 
2,02 
1,79 
1,65 
1,89 
1,98 
1,6o 

m/I) 

- - O , I 2  
- - 0 , 0 0 2  

--0,62 

--o,73 

- - 0 , 4 2  
=-0,45 

- - 0 , 2 3  
--0,37 

+0,09 
- - 0 , 2 9  

Herkunft 
Anbauort ~952 

0,425 
0,47 

o,I4 

0,39 

O,I  5 
0 , 2 0  

0,34 
0,18 

o,35 
o,36 

o , 2 8  
0 , 0 0  

4,4 

1,87 

2 , 8  
2 , 2  

0,68 
2 , 0 5  

0,26 
0,80 

P% 

. 77,9 
> 9 2 , 0  

' I , I  5 

I 3 , 0  

4,9 
9,3 

52,4 
Io,4 

77,9 
47,o 

rel. 

IOO,O 

93,3 
1OO,O 
IO0,O 

71,6 
IO0, O 

68,5 
100,0 

80,4 
79,0 

I00,0 
88,6 
81,7 

loo,0 
lO4,8 

84,6 
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Herkunft Mfincheberg noch eine Gleichwertigkeit 
aller 3 Sorten ergab, zeigt der in Tab. Io dargestellte 
Nachbauversuch 1954 die genetiseh gr6Bere Empfind- 
liehkeit der ,,niveus-Sorten auch fiir die Zuchtst~tte der 
Miineheberger Sorten. Dies festznstelIen, auch wenn 
keine statistische Sicherung der Ergebnisse erreieht 
werden konnte, h~lt sich Verfasser ifir verpflichtet, da 
er selbst die grundlegenden Arbeiten an der Ziichtung 
der niveus-Sorten durchgeffihrt hat. Die vorange- 
gangenen Ausffihrungen dfirften aber die Notwendig- 
keit einer in allen Entwicklungsstadien zu bereini- 
genden SfiBlupinensorte mit Erkennungsmerkmalen 
unter Beweis gestellt haben. Fiir die GewiBheit, ein 
einwandfrei stiBes Material vor sich zu haben, ist die 
erh6hte Empfindlichkeit entstanden. Sie wirkt sich 
unter nicht giinstigen Verh~iltnissen durch Ertrags- 
einbuBen aus, die im Mittel der beiden Jahre 1953 und 
1954 die in Tab. II  dargestellten Ausmage annahmen, 

Tabelle i1. Der mittlere proZentuaIe Leistungsvergleich aus 
den Herkun]ts- und Nachbauversuchen mit Lupinus luteus 

i953 und 1954 in Mancheberg. 
Sor te  u. I IKornertrag Mittel yon 

Samensehalenfarbfaktor  [ 1953 1954 1953 Ix. 1954- 

Gfilzower ,,albus" 
Weiko II ,,niveus" 
Weiko I I I  ,,~ziveus" 

I I O 0 , O  IOO~O 
87,04 91,8 
83,74 8o,7 

I O O , O  

89,45 
82,22 

Es mug jedoch betont werden, dab es sich bet den 
Ertragsdepressionen der niveus-Sorten nur um eine 
Erh6hung der Empfindlichkeit handelt. Der Grund 
muff vermutlich in dem ver/[nderten Chlorophyll- 
gehalt zu suchen sein. Unter giinstigen Verh~lt- 
nissen isi das Ertragspotential nicht mit Sicherheit 
geschw/icht. Dazu k6nnen die allj~thrlich in Mfinehe- 
berg meist mit mehreren Saatzeiten durchgefiihrten 
Nikro-Saatzeitversuche mit siigen und bitteren Sorten 
und St~mmen einen Beitrag leisten: Sie werdefi in 
4 Wiederholungen auf 5 m~ groBen Parzellen mit der 
Hand auf 2o m Reihenentfernung und IO em Entfer- 

bei weiBk6rnigen gelben SiiBlupinen Der Zfichter 

nung in der Reihe, also 25o Korn je Parzelle gelegt. 
Um einen Vergleich mit den Herkunftsversuchen 1953 
un4 1954 zu erm6glichen, sind auch aus den Saatzeit- 
versuchen die Einzelpflanzenertr~tge berechnet. Die 
,,albus" Sorte ,,Gfilzower" ist hier mit der ,,niveus"- 
Sorte ,,Weiko I I I "  und den St~mmen mit gekenn- 
zeichneten K6rnern verglichen. Der Stature 8 nicht- 
platzend ist alkaloidarm, und der Stature 3535 A ist 
der schon zitiert e nichtplatzende bittere von v. SENGr 
BUSCH. 

Die Tab. 12 vermittelt einen Einblick in die Einzel- 
pflanzenertr~tge der Saatzeitversuche der Jahre 1952, 
1953 und 1954�9 Es wird darin nachgewiesen, dab die 
besten St~imme der ,,niveus"-Sorte Weiko III der 
,,aIbus"-Sorte auch ebenbiirtig und fiberlegen sein 
kLnnen. Die Ertragsdifferenzen zwischen siiBen und 
bitteren Formen unterliegen unter versehiedenen Um- 
weltverti~tltnissen auch verschiedengradigen Sehwan- 
kungen. Das verschiedene AusmaB tier Empfindlieh- 
keit gegenfiber der Mai-Juni Trockenheit kam 1954 
darin zum Ausdruck, dab die Sp~ttsaat der SiiBlupinen 
gegeniiber der der Bitterlupinen nicht mehr die Er- 
tragsdepression aufwies, wie sie bet der Frtihsaat be- 
stand. Der erneute Austrieb im Juli und die Bltite im 
August waren bet den SiiBlupinen ertragsbestimmender 
als bet den B!tterlupinen. Das in der Niederschlags- 
verteilung als Ansnahmejahr zu bezeichnende Jahr 
1954 darf aber keineswegs dazu verleiten, bet den gel- 
ben Siiglupinen der Sp~ttsaat den Vorrang zu gebem 
Zahlreiehe vorhergegangene Saatzeitversuche yon 
TROLL (22) und Km~ss (I0) haben die Uberlegenheit 
der Kornertr~ige yon Frtihsaaten, die Ende Niirz his 
Anfang April gemacht wurden, gegenfiber denen yon 
Mitte und Ende April eindeutig bewiesen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  
In der vorliegenden Arbeit wurde flit Lupinus luteus 

folgendes nachgewiesen und herausgestellt: 

Tabelle 12. Saatzeitversuche rail si'~flen und bitieren Lupinus luteus-Sorten mit wei/3en und gezeichnelen Kdrnern, 
t~rnten 1952 --x954. 

Jahr 

1952 

1953 
~t 
~J 
~t 

1954 
p~ 

,p 

1, 

Saatzeit 

4.4.52 

18'; 53 

2.4. 53 

24.3 .54 

5.'4. 54 

*~ 

2o-'4. 54 
ii 

S o r f e  

Gfilzower 
Weiko III 
St. 8 npl 
St. 3535 A 
Gfllzower 
Weiko I I l  
St. 8 npl 
St. 3535 A 
Giilzower 
Weiko I l l  
St. 8 npl 
St. 3535 A 
G~ilzower 
Weiko III 
St. 8 ~pl 
St. 3535 A 
Gfilzower 
Weiko I I I  
St. 8 npl 
St. 3535 A 
Gfilzower 
Weiko I I I  
St. 8 npl 
St. 3533 A 

G e s a  Ell 

Pflanzen- Korrt-Ertr, 
zahl gesund gesund in g 

494 
389 
6o2 
432 
511 
4o3 
351 
529 
437 

E-Pflanzen- 
Korn-Gew. 

in g 

489 
298 
438 
779 
658 
468 
817 
749 
750 
732 
858 
755 
644 
735 
812 

1240 
lO4O 
1475 

99 ~ 
5245 
291o 
423 ~ 
4745 
433 ~ 
363 ~ 
3155 
477 ~ 
zo3o 
133 ~ 
1323 
2965 
151o 
219 ~ 
2070 
4020 
2685 
2555 
2955 
466o 

2,48 
3,44 
2,44 
2,16 

lO,24 
7 , O 2  

12,82 
9,44 

lO,O 4 
7,50 

10,71 
l I , I  3 

1,32 
2,06 
2,99 
3,62 
2,31 
2,97 
2,91 
4,70 
3,57 
3,91 
4,O3 
5,72 

+ 0,96 
-- 0,04 
- -  0,32 

- -  3 , 2 2  
+ 2,58 
- -  0,80 

- -  2,54 
+ 0,67 
+ 1,o9 

+ 0,74 
+ 1,67 
+ 2,3 ~ 

-1- o,66 
+ 0,60 
-j- 2,39 

+ 0,34 
+ 0,46 
+2,15 

m/D 

1 , O 2  

0,34 
o,33 

o,43 
1 , 7 0  
1,14 

3,5o 
o,48 
0,43 

0,32 
0,78 
0,28 

0,38 
1,18 
o,58 

0,53 
0,38 
0,50 

t P% 

I 

0,94 43,5 
O,I2 92,5 
0,97 39,2 

7,5 0,52 
1,5 23,1 
0,7 53,5 

0,7 55,7 
I,  4 25,6 
2,5 8,8 

2, 3 Xo,5 
2,1 I2, 7 
8,0 o,41 

1,7 18,8 
0, 5 65,0 
4,I 2,45 

0,64 59,2 
1,21 31,6 
4,3 ~ 2,15 

rel. 

I oo,0 
I38,79 

98,39 
87,1o 
IO0,O 

68,55 
125,19 
92,18 

1OO,O 

74,7 ~ 
lO6,67 
110,86 
IO0,O 
156,6 
226,51 
274,24 
100,0 
128,57 
125,97 
203,46 
1 0 0 , O  
109,52 
112,88 
160,22 
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X, Die weil3e Samenschale des Kornes beruht au f  
zwei voneinander unabh~ngigen Faktoren ,,niveus" 
und ,,albus". Obwohl die WeiBk6migkeit schon in 
der Literatur bekannt war, gab es noch keinen Nach- 
weis daffir, welcher der bier in ihrem Erbgang identifi- 
zierten Faktoren die Irfiher aufgetretene WeiBk6rnig- 
keit steuerte. Da die Unterschiede nur an der Korn- 
farbe besehrieben waren, darf man annehmen, dab es 
der Faktor  ,,albus" war. Die pleiotrope Wirkung des 
Faktors ,,niveus" wurde erst yon TI~OLL (2o) be- 
schrieben. Das Kreuzungsnovum ,,gezeichnete" 
Samenschale aus ,,weiBer" • ,,weiBer" wurde erkl~rt. 

2. Die Bedeutung der Samenschalenfarbe und ihres 
Erbganges wurde im Zusammenhang mit der Verer- 
bung der Bitterstoffarmut ftir die Erhaltungszucht 
herausgearbeitet. Die Ursachen ffir die st~indige Zu- 
nahlne des Prozentsatzes bitterer K6rner in StiB- 
lupinensaatgut dutch Fremdbefruchtungsm6glich- 
keiten wurden aufgezeigt. 

3. Die besondere Rolle der yon der Weichschaligkeit 
abh~ingigen Quellgeschwindigkeit wurde in zahlrei- 
chen Versuchen geprtift und die genetische Veran- 
kerung der Ausprfigung dieses Merkmals fiir Zucht- 
soften als sortentypisch erwiesen. Die  fiir die Erhal- 
tungszucht bestehenden Gefahren durch die im Boden 
liegenden hartschaligen K6rner wurde all alten und 
neuen Beispielen erneut bestiitigt. 

4. Im Wasserveflust durch die Hiirtung wurde ein 
Kriterium gefunden, das ohne die zeitbeanspruchende 
Quellprtifung Riickschlfisse fiir die Sortenidentifizie- 
rung zul~iBt. 

5- In Saatgutherkunfts- und Nachbauversuchen so- 
wie in Saatzeitversuchen wurden Leistungsvergleiche, 
bezogen auf Einzelpflanzenertr~ige mit den Sorten, 
welche den Faktor ,,niveus" und einer, welche  den 
Faktor ,,albus" besitzt, angestellt. Eine gr6gere Un- 
empfindlichkeit gegenfiber nicht optimalen Umwelt- 
einfl~ssen konnte ffir den Faktor ,,albus" wahrschein- 
lich gemacht werden. 
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Uberlegungen zur Gr6t3e der Teilstiicke im weinbaulichen Feldversuch 
Von H. MARKER 

Mit 2 Textabbildungen 

A. G r u n d s ~ i t z l i c h e  E r w g g u n g e n  

Das Teilstfick ist die kleinste versuchstechnische 
Einheit. An ihr wird die zu prtifende Eigenschaft 
der Versuchsglieder unmittelbar gemessen. Von der 
Brauchbarkeit dieser Messungen h~ingt alas Gelingen 
des Versuches, seine Cenauigkeit und Gfiltigkeit ab. 

Die Brauchbarkeit wird yon mancherlei Faktoren 
bedingt. Zum einen mul3 die Messung selbst mit der 
notwendigen Sorgfalt und Genauigkeit durchgeffihrt 
werden. Zum anderen mug aber auch das, was ge- 
messen wird, schon dem Versuchsglied entsprechend 
vorhanden sein. Wenn z.B. die Ertragsleistung meh- 
rerer Soften geprtift wird, sollten die Unterschiede 

im Ertrag der Teilstficke nur durch die Sorten, nicht 
aber durch andere Umst~inde bedingt sein, wie, um 
Bur die wichtigsten zu nennen: unterschiedliche Be- 
handlung, wechselnde Bodenfruchtbarkeit und indi-  
v iduel le  Schwankungen. 

E i n e  unterschiedEche Behandlung sotlte in einem 
ordnungsgemgl3 durchgeftihrten Versuch nicht vor- 
kommen. Der Versuchsanstelier hat die Ausschaltung 
dieser M6glichkeit einer St6rung j eden falls vollkommen 
in der Hand. 

Wechselnde Bodenfruchtbarkeit l~tBt sich weitgehend 
durch Wahl eines geeigneten Versuchsplanes (latei- 
nisches Quadrat und Rechteck) ausgleichen. Dies ist 


