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Untersuchungen zur Errnittlung der gesundheitssch idlichen Grenze 
des Alkaloidgehaltes yon Siit31upinen 

Von K. RICHTER und K. SCmLLER 

F t i r  die Zulassung weiBer und  b lauer  Lupineli(Lup.  
albus und  Lap. angustiJolius) als St iBlupinensorte  
wi rd  ein H6ehs tgeha l t  voli  o ,o4% Alkalo id ,  ffir d ie  
gelbe Lup ine  (Lup. luteus), ein solcher  yon  o ,o6% zu- 
g runde  gelegt.  Sys t ema t i sche  Versuche zur  Fes t -  
s te l lung der  gesundheitssch~tdlichen Grenze des Alka -  
lo idgehal tes  yon SfiBlupinen, die  eine solche Fo rde rung  
gegent iber  dem Lupinenzf ich te r  begr i indeten ,  l iegen 
nach  unserer  Kenn tn i s  j edoch  n ich t  vor.  

In  zahl re ichen p rak t i s chen  F i i t t e rungsve r suchen  
m i t  StiBlupineli  als E iweiBfu t te rmi t t e l  in fiblicheli  
Mengeli zeigte s ich ledigl ich,  dab  die  geringe noch in 
de r  SfiBlupine verb le ibende  Alka lo idmel ige  f l i t  d ie  
versch iedenen  Haus t i e r e  keiner le i  gesundhei tssch~di-  
gende  Wi rku l ig  ausf ibt  a n d  dab  d ie  s f ig lupine  g e m  
gef ressen  wird .  I rgendwelche  Sehlasse  auf  die  ver-  
trSigliche Alka lo idh6chs tgre l ize  s ind  aus diesen Ver ,  
suchen j edoeh  n ich t  abzulei ten.  

COLUMBUS (I) pr i i f te  in Versuchen an  R a t t e n  fiber 
4 Gelierat iol ien,  ob bet  e inem h6heren  als dem ge- 
br~uchl ichen S f i B l u p i n e n a n t e i l  im  F u t t e r  Sch~di-  
gungen nachzuweisen  sind. E ine  Ste igerung dieses 
Ante i ls  bis z u  IOO~o lieB erwartungsgem~tB kein  nor-  
males  W a c h s t u m  m e h r  erzielen. Die Sekt ion  der  

Tiere  e rgab  keinerlei  pa thologische  Ver~inderungen 
an  den einzelnen Organtei len.  

v. SBNGBOSCH (2) verf f i t te r te  b i t t e r e  Lupinen-  
k6rner  an  verschiedene Labo ra to r iums -  und  Haus t ie re .  
Schweine und  Miiuse verweiger ten  alas F a t t e r ,  w~th- 
rend�9  zwar  davon  fragen,  aber  nach  
14 Tagen verendeten .  Re k t a l e  Zufuhr  yon  Lupinen-  
e x t r a k t  f t ihr te  bet  Meerschweinchen i n  kurze r  Zei t  
zum Tode. Dies war  nach  Ver suchen  von GORDON 
und  HEI~DERSON (3) ZU erwarten,  die  fests tel l ten,  dab  
die  ger ings te  le ta le  Dosis  eines vorher  isol ier ten 
Alkaloids ,  das  durch  In jek t io l i  in das  Bauehfe l l  ver-  
abfo lg t  wurde,  ffir eine i o o  g schwere R a t t e  25 mg 
Ifir eine Alkaloidl6s l ing yon  25 m g  in I o o  cm a a n d  
22,5 m g  ft ir  eine Solche voli  i o o  g in Ioo  cm a betr~igt. 
Es  scheint  h ie rnach  auger  der  abso lu ten  Menge aueh  
die  Konzen t r a t i on  eine R o l l e  zu spielen. Mit  z iemlicher  
S icherhei t  i s t  aber  anzunehmen,  dab  eine fiber das  
F u t t e r  allm~thlich aufgenommene Alka lo idmenge  
weniger  s e M d l i c h  sein wird ,  a l s  eine d u r e t / I n j e k t i 0 n  
p l6 tz l ich  mass ie r t  zugefiihrte.  Andererse i t s  s ind die 
K r a n k h e i t s s y m p t o m e  der  Lupinose  chroniseher  Ar t ,  
wie DOBBERSTEIN u n d  WaLI~IEWICZ (4) zeigen konn-  
ten,  so dab  sich wiederum du tch  eine fo r tdauernde  Zu- 



240 K. RICI-IT~R U. K. SCHILLER: Untersuchungen zur Ermittlung der gesundheitssch~idl. Grenze Der Z~chter 

ffihrung des AlkMoids ira: Futter die gesundheits- 
sch/idliche Grenze verschieben kann. 

Da mithin ans de, ll bereits vofliegende n Versu'chen 
ein gtiltiger Schlug auf  die zul/issige Grenze des Alka- 
loidgehaltes yon StiglupineI1 nieht gezogeil werdell 
kann, eine noch so geringe ErhShung dieser G'renze aber 
flit den Lupinenzi~chter yon grSBter Bedeutung ist, 
wurde m i t - d e n  nachfolgend beschriebeneil Unter- 
suchungen an Ratten und Schweinen der Versuch 
unternommen, zur Kliirung dieser Frage be!ziltragen. 

1. Versuche  m i t  Ratten 
V e r s u c h s p l a n  

Da zu erwartell war, dab pathologische Symptome 
erst bei einer verh~iltnism~il3ig hohen Alkaloidgabe 
auftreten ~ytircten, erfahrungsgem~iB Schweine das 
Lupinenfutter ]edoeh sehon bei geringerem Alkaloid- 
gehalt wegen des bitteren Geschmaekes zuriickweisen, 
wurde zun~ichst ein Versuch mit' Ratten angesetzt, 
die gegen Schmackhaftigkeit eines Futters sehr un- 
empfindlieh sind. Erst auf Grund der Erfahrungen 
i m R attenversuch wurde anschlieBend in einem Futter- 
aufns mit Schweinen die obere Grenze 
des fiir diese zt~tr/tgtichert Alkaloidgehaltes der Lu- 
pine zu ermitteM versucht. 

schlieBend wurde eine Mischung ~r 85% Gerste, 
Io%Lupine, 4% Fischmehl und ! %  Futterkalk ge- 
reicht. Das Futter wurde rein verm~hlen und gut ge- 
mischt, so dab ein eventuelles Aussortieren tier Lupine 
unm6glich war. Fiir ausreichende Vitaminzufuhr 
wurde gesorgt. 

Die Tiere wurden in Gruppen gehalten und gemein- 
sam gefiittert. Der - Rattenversuch wurde mit den 
gleichen Tieren in zwei aufeinander-folgenden Ab- 
schnitten A und B durchgeftihrt, um sieher zti sein, 
dab chronisch auftretende Sympt0me zur  Ausbildung 
gelangen. Um eventuelie Einfliisse auf die Fortpflan- 
zungsfiihigkeit zu kontrollieren, wurden die Weibchen 
mit den M~innchen zusammengelassen ulld d i e W t! r f e 
b e o b a c h t e t .  Die Jungen wurden wegeff Raum- 
mangels nach dem Werfen ent fernt  

B e s e h r e i b u n g  der  V e r s u c h e  u n d  D i s k u s s i o n  
de r  E r g e b n i s s e  

I A. Der Versuchsabschnitt A erstreckte .sich mit 
7 Gruppen zu je io Tieren: (8 Weibchen und 2 M~inn- 
chen) fiber 70 Tage. Z u  Versuchsbeginn hatten die 
Tiere ein Alter von 3o Tagen. Der Mkaloidgehalt der 
in den einzetnen Gruppen verfiitterten Ll~pine betrug 
ftir die Gruppen I - -VI I :  O,Ol 7; 0,06; 0,07; o,o8; 

Ubersieht I. Durchschnitt der 8: weiblichen Tiere ]eder Gruppe im Versuchsabschnitt A (7 ~ Tage). 

Gruppe 

I 
If 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

Gruppe 

I 
II 
III 
IV 
V 
IV 
VII 

Zugef. Menge 
Alkaloid 

% ' n  
Lup, 

mg 
tag[. 

O;Ol 7 0,2 
0,06 0,7 
0,07 o18 
0,08 o,96 
0,09 I,O8 
0,I0 I~2 
0,25 3,0 

-Gewiehte w~hrend des Waehstums 
Wochen Versuehsdauer 

Anfang x 

70,9 87,6 
70,8 91,I 
73,0 90,9 
72,0 95,0 
71,3 89,2 
71,2 89,4 
69,7 87,1 

lO5.7 
111, 7 
I I I , I  

114,4 
lO8,6 
lO7,6 
I05,0 

I25,4 
13o,8 
1 3 o , 1  
135,2 
128, 7 
129,o 
124,2 

139,7 
I 4 1 , 2  
145,3 
I46,8 
146,o 
141,2 
I39,5 

Ubersicht 2. Durchschnitt der 4 weiblichen Tiere in ]eder Gruppe 
im Versuchsabschnitt B (45 Tage). 

152,8 
157,7 
155,6 
I6O,4 
157,8 
I57,5 
154,9 

Zugef. Menge 2. W u r f  
Alkaloid 

% 4n mg 
Lup, tXgI. 

o,51 5,1 
0,75 7,5 
1,oo 18,0 
1 , 2 5  1 2 , 5  
1,49 14,9 
1,99 19,9 
2,47 24,7 

Anzahl 
Mutter - 

tiere 

3 

3 
o 

J u n g e  

Anzaht ;V I Gew~cht .~ 

8,7 5,1 
%7 5,1 
8,o 5,6 
7,3 4, 6 
9, o 5,5 
6;7 5 2 

3. Wur f  

Anzahl [ 
Mutter - 

liere - _4.nzahl 

7,  ~ 
5,3 
8 , 0  
8 , 0  
6,3 
5 2 

J u n g e  

t Gewi~t 

5,6 
6,6 
6,o 
5,9 
4,8 
6,5 

o 

L Wurf 

Anzahl 
Mutter- 

tiere 

Junge 

Anzahl ~ ] Gew. O 

9, ~ 5,7 
9,0 5,8 

lO,3 5,8 
8,3 6,0 
9,8 5,7 
8, 5 6,2 
9,5 5,8 

o ,o9;o, Io;  0,25%. Die 
damit j edem Tier t~iglich 
zugeffihrte absolute At- 
kaloidmenge stellte sich 
auf: o,2; 0,7; 0,8; 0,96; 
1,o8; 1,2; 3,omg ]e I00g 
KSrpergewicht. 

Das Futter wurde in 
allen Gruppen gleich- 
m~tgig grit gefressen und 
vertragen. 

Der Wachstumsver- 
l a u f  wurde durch w6- 

Ftir diese Untersuchungen verwandten wir Lupi-  
nus al~us d e r  Sorte ,,Gela", deren Mkaloidgehalt 
o,o17% 1 betrug. Die gewiinschte Steigerung des 
Alkaloidgehaltes wurde dutch Beimischung einer 
portugiesischen bitteren Lupine (Lcgf5. albus) mit eineln 
Alkaloidgehalt von 2,47 % erreicht. Sowohl fiir die 
Ratten- als auch ffir die Schweineversuche "a~arden die 
Rationen entsprechend einer in der praktischen 
Schweiilemast gebr~iuchlichen Getreidemastmischung 
zusammengestellt. In den ersten 3o Tagen setzte sich 
das Futter  der Ratten znsammen aus: 81% Gerste, 

12% Lupine, 6% Fischmeh! und 1% Futterkalk. An- 
1 S~mtliche Alkaloidbestirnmungen Wurden im Labo- 

ratorium des MAx-PLAIvcK'InMitutes ffir Ziichtungs- 
f0rschung, Voldagsen, ~4on Fletrn Dr. P. SC~IWARZE aus- 
geffihrt. 

chentliches Wiegen bis zur 5. Woche, dem Erreichen der 
Geschlechisreife, kontrolliert: Weitere Feststellungen 
erstreckteil sich bei den anfallendeil Wiirfen auf die 
Anzahl der Jungen und dereil Durchschnittsgewicht 
am I. Tage nach dem Werfen. 

Nach 7 ~ Versuchstagen'wurde-die H~tlfte tier Tiere, 
4Weibchen und I M~tnnchen, aus .jeder Gruppe 
get6tet. Die Untersuchungen : auf grobsinnliche, 
pathologische Veriinderungen 2 ergaben an keinem der 
35 Tiere irgendwelche Krankheitssymptome, die auf 
eine beginilende Lupinose h~itten schliefien lassen. 

2 Die veterin~ir;mediz!nischen Untersuchungen wurden 
vom Staatl. Veterin~runtersuchungsamt, Leiter Regie- 
rungsveterin~rra~c Dr; RO~MI~ELX,I in Braunschweig dutch: 
geffihrt. 
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I B. Die aus jeder Gruppe zuriickbehaltenen 
5 Tiere - -  4 Weibchen und I M~innchen - -  wurden im 
Versuchsabschmtt ]3 durch weitere 45 Tage mit  
wesentlich hSheren Alkaloidgaben yon o,51; o,75; 
I,OO; 1,25; 1,49; 1,99; 2,47% in den Gruppen I - - V I I  
geffittert. Die absoluten Nengen Alkaloid betrugen 
hier je I oog  K6rpergewicht: 5,I; 7,5; IO,O; I1,5; 
24,9; 29,9; 24,7 rag. 

Die Untersuchung der nach 45 Tagen ebenfalls ge- 
t6teten Tiere auf pathologisch-anatomische und auf 
histologische Ver~tnderungen der Organe ergab auch 
bier keine Anzeichen ffir eine Lupinose-Erkrankung, 
obgleich der Alkaloidgehalt allm~ihlieh yon dem der 
sfil3en bis zu dem einer bitteren Lupine gesteigert 
worden war. 

Aus einer Gegenfiberstellung der Durchschnitts- 
werte (Ubersicht 8) ist zu erkennen, dab lediglich bei 
Verfiitterung reiner, bitterer Lupine (2,47% Alkaloid- 
gehalt) eine Sch~tdigung der Fortpflanzungsfiihigkeit 
bei Ratten eintrat, w~ihrend Krankheitssymptome 
anderer Art nicht zu beobachten waren. 

2. F u t t e r a u f n a h m e v e r s u c h e  m i t  S c h w e i n e n  
Die Futteraufnahmeversuche mit Schweinen wurden 

in 4 Gruppen zu je 2 Tieren von etwa 18 kg Gewicht 
angesetzt und erstreckten sich fiber 4 Wochen. Die 
Futtermischung war die gleiche wie zu Beginn des 
oben beschriebenen Rattenversuches : 81~ Gerste, 
12% Lupine, 6% Fischmehl und I %  Futterkalk er- 
g~tnzt durch Lebertran. Das Fut ter  wurde auch hier 
Iein vermahlen und gut gemischt, so dab ein evtl. Aus- 
sortieren der Lupine unm6glich war. 

Der Alkaloidgehalt der Lupine lag in den Gruppen 
I - - I V  bei o,oi7; o,o8; o,Io nnd o,25%. Bei einem 
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Futterverzehr von I kg je Tier und Tag wurde jedem 
Schwein t~iglich eine Alkaloidmenge yon o,I;  o,5; 0,6 
und 1,5 mg je IOO g K6rpergewicht zugeffihrt. 

Gruppe I fraB von Anfang an die t~igliehe Ration 
gleich nach dem Ffittern sauber aus, und es konnte 
die Futtermenge im Verlaufe der 4 Woehen yon I kg 
auf 1,5 kg gesteigert werden. 

In den Gruppen II und I I I  bedurffe es einiger Tage 
der Gew6hnung, bis auch bier das Futter  schnell ans- 
gefressen wurde; die Rationen konnten jedoch yon 
Anfang an auf der  gleichen H6he der Gruppe I ge- 
halten werdei1. 

In Gruppe IV wurden zu Beginn nur etwa 6oo g 
gefressen und auch diese nnr sehr z6gernd im Verlaufe 
des Tages. Es gelang bis zum SchluB nicht, die Tiere 
zu einer schnellen Futteraufnahme zu bringen, und 
die Tagesmenge blieb auch am Ende des Versuches 
etwas hinter der der anderen Oruppen zurack (1,3 kg 
gegeniiber 1,5 kg). 

Somit ist ffir Schweine ein Alkaloidgehalt yon o,25 % 
in der Lupine schon aus geschmacklichen Grfinden ab- 
Zulehnen. 

Ob ein Alkaloidgehalt von O,lO% auf die Dauer 
auch ffir Schweine nicht 'gesundheitsscNidlieh ist, ist 
durch die Ergebnisse der Rattenversuche zwar sehr 
wahrscheinlich gemacht, miiBte jedoeh fiir Schweine 
durch gesonderte Versuche nachgewiesen werden. 
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Jungfernfriichtigkeit bei Kernobst als ziichterische Aufgabe 
Von ILSE TItIELE 

Bei der Verbesserung unserer Kernobstsorten ist  die 
Ziichtung auf Resistenz gegen schlechtes Blfihwetter 
yon wesentlicher Bedeutung. Die Sp~itfrostgefahr 
sucht man z. Zt. durch Selektion entweder auf Sp~it- 
bltite oder auf relative K/fltefestigkeit der ]31fite herab- 
zusetzen. ])as Problem, wie man einem nicht auf 
Frostwirkung beruhenden Ausfall der Fremdbest~tu- 
bung begegnen soll, ist dagegen bisher nieht angepaekt 
worden. Was aber nfitzt letzten Endes eine frostharte 
Btfite, wenn sie beispietsweise wegen mangelnden In- 
sektenfluges infolge naBkalter Witterung nicht be- 
st/tubt wird ! 

Unter  solchen Umst~inden liegt die Frage nahe, ob 
nicht die Ertragssicherheit des Kernobstes dureh 
zfiehterische Verbesserung der Jungfernfrfichtigkeit 
erh6ht werden kann. Das Ziel scheint insofern beson- 
ders lohnend zu sein, als gleich zwei idbel beseitigt 
werden. Es entwickeln sich n~tmlich Jungfemfrfichte 
sowohI aus frostgeschS[digten Blfiten, als auch aus 
intakten Blfiten, die aus irgend welchen Grfinden un- 
befruchtet geblieben sind. 

Bisher ist die Frage nach der zfichterischen Ver- 
besserung der Parthenokarpie wohl deshalb often ge- 
blieben, wel l  diese kein sicheres Nittel gegen un- 
gfinstiges Blfihwetter ist; denn es hat sich gezeigt, dab 
sie in den einzelnen Schadjahren nicht gleichm~tl3ig in 
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Erscheinung t r i t t  (I). Die Ursachen hierlfir mfissen 
nach dem augenblicklichen Stand unseres Wissens in 
einem yon Jahr  zu Jahr  wechselnden physiologischen 
Zustand der B~tume gesucht werden und in Umwelt- 
VerMltnissen, die fiir die Ausbildung yon Jungfern- 
friichten bald gut, bald schlecht sein k6nnen. Unbe- 
dingte Voraussetzung dfirfte ffir ihre Ausbildung ein 
besonders hoher Kohlehydratspiegel im Geb61z sein 
und gtinstige, lfickenlose Wasserversorgung w/ihrend 
der ganzen Vegetationsperiode. 

Bietet aber die Neigung einer Sorte zur Jungfern- 
frtichtigkeit wenigstens die M6glichkeit, den Nach- 
teilen ungfinstigen Bltihwetters zu begegnen, so haben 
wit um so mehr Grund, ihr Aufmerksamkeit zu schen- 
ken, als dies wahrscheinlich der einfachste Weg ist, 
einen ungenfigenden Bienenflug auszugleichen. Vor- 
aussetaung ffir den Ziichtungserfolg ist nati~rlich eine 
genetisch begrt~ndete Verschiedenartigkeit des Aus- 
gangsmaterials. Sie l~i0t sieh nach den vorliegenden 
Erfahrungen mit  der Parthenokarpie bei Kernobst- 
soften kaum noch bezweifeln. 

Auch die in den Jahren 1953/54/55 am hiesigen In- 
stitut durchgeffihrten Untersuchnngen, bei denen ins- 
gesamt fiber 33 ooo Frfichte bearbeitet wurden, weisen 
darauf bin. Die ErgebniSse sind in Tab. I und 2 zu- 
sammengestellt. Die unterschiedlichen Ausgangs- 
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