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ZusammengeiaBt kann man folgern, dab die in 
diesem Beitrag dargelegten Untersuchungsergebnisse 
unter Bedingungen gewonnen wurden, die denen eines 
normalen Jahres in GroB-Lt~sewitz entsprechen. 

Mit Hilie der beschriebenen Metlhode ist es m6g- 
lich, die Optima der verschiedenen Klimafaktoren 
fiir eine bestimmte Pflanzenart zu ermitteln und mit 
Hilfe der angegebenen Formeln den Zuwachs aus den 
Klimadaten abzusch~tzen. Ftir den Pflanzenbauer 
ergeben sich daraus Hinweise, welche Faktoren yon 
gr6Berer Bedeutung sind und beim Anbau einer 
Pflanze entsprechend beachtet werden sollten. Beim 
Mais z. B. betragen die Optima ftir das Langenwachs- 
turn der BlOtter und der Rispen um 23~ 2O~o Bo- 
denfeuchte und o--1 Beaufort. In den meisten Ge- 
bieten der DDR schwanken die Mitteltemperaturen 
in den Monaten Juni bis August zwischen 16 und 
18~ das bedeutet bei den heute vorhandenen Sor- 
ten nur 75--80% der optimalen Wachstumsleistung 
allein auf Grund der Temperatur. In den Klimazonen 
11 (Mittelharz), 14 (th~ir.-sachs. GeMrge) und ~5 (siid- 
westthttr. Bergland) des Klimaatlas der DDR liegen 
diese Mitteltemperaturen unter ~5~ AuI diesen 
Standorten ist also allein vom Faktor Temperatur 
nur 5o% (und weniger) der m6glidhen Wachstums- 
leistung zu erwarten. 

Auf Grund unserer bisherigen Ergebnisse - -  auch 
an anderen Objekten - -  und der guten i)bereinstim- 
mung mit den in der Literatur genannten Optima 
(WENT,  1957 ; WILLIS und Mitarbeiter, 1957) sind wir 
der Meinung, dab sich die Sorten einer Art in ihren 
Optima nicht wesentlich unterscheiden, sondern dab 
sie eher auf Abweichungen yon den Witterungsoptima 
verschieden stark reagieren. Mit den angefiihrten 
Rechenverfahren k6nnte es gelingen, die Toleranz der 
Sorten gegeniiber den meteorologischen Faktoren zu 
erfassen. Vorausgesetzt, dab das Wetter gentigend 
grogen Veranderungen unterworfen ist, k6nnten im 
Verlauf kiirzerer Zeit an einem Ort die erblich be- 
dingte Leistungsfahigkeit yon Sorten und Stammen 
und ihre Modifizierbarkeit durch den wiehtigsten 
Faktor der Umwelt, die Witterung, ohne komplizierte 
Hilfsmittel bestimmt werden. 
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Far die Pflanzenziichtung ergibt sich aus diesen 
iJberlegungen die Aufgabe, nach solchen Formen zu 
suchen, die unter optimalen Bedingungen h6chste 
Leistungsfahigkeit aufweisen und auf Abweichungen 
yon den optimalen Bedingungen mit einem m6glichst 
geringen Leistungsabfall reagieren. Fttr die Mais- 
ztichtung in Deutschland wird es auf Grund dieser 
i)~berlegungen darauf ankommen, Methoden zu ent- 
wickeln, die eine m6glichst frtthzeitige Bestimmung 
der Reaktion auf Abweichungen vom Optimum der 
Temperatur und des Windes erm6glichen. Solche 
Formen wiirden voraussichtlich eine schnellere Ju- 
gendentwicklung zeigen und infolge ihres gleich- 
maBigeren Wachstums das gewt~nschte Reifestadium 
schneller erreichen als solche Formen, die auI Ab- 
weichungen vom Optimum starker durch Verminde- 
rung des Wachstums reagieren. 

Zusammenfassung 
Im Sommer 1958 wurden in GroB-Lt~sewitz ph~no- 

metrische 5'Iessungen am t3ernburger Fettmais an 
zwei verschiedenen Stellen des Gelandes durchge- 
It~hrt. Die Abh~ingigkeit des Wachstums der Blatter 
und der Geschwindigkeit des Rispenschiebens yon 
Temperatur, Windstarke und Bodenfeuchte wurde 
ermittelt. Als Optima wurden festgestellt fttr die 
Tagestemperatur 22--25~ far die Nachttempera- 
tur 18~ fiir die Bodenfeuchte 2o% und ft~r die 
Windstarke o,5 Beaufort. 

Aus den H6chstordinaten der Normalverteilung, 
aus den ermittelten Streuungen und den Optimalwer- 
ten yon Temperatur, Wind und Bodenfeuchte wurde 
eine Gleichung abgeleitet, deren graphische Darstel- 
lung weitgehend dem Wachstumsverlauf entspricht. 
Die aus diesen Untersnchungen sich ergebenden M6g- 
lichkeiten ft~r den Maisanbau und die Naisziichtung 
werden besprochen. 
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Wie wir aus Erfahrung wissen, isL die Erzeugung 
einer guten Saatgutqualitat bei Lu~bi~us luteus 
weitgehend yon den Witterungsbedingungen w~ihrend 
der Ernte abh~ngig. Niederschlagsreiche Spatsom- 
mer fiihren h~ufig zu einer Verminderung der Keim- 
Eihigkeit und Triebkraft des Saatgutes, denn die ei- 
weiBreichen Samen neigen bei zu hoher Feuchtigkeit 
zum Verschimmeln und Zersetzen. Durch die lange 
und dichte Behaarung der gesamten Pflanze, ins- 

besondere aber der Hfilsen, werden die Niederschlage, 
wie Regen, Tau und Rebel, lange festgehalten, was 
zur Erh6hung des Feuchtigkeitsgehaltes der Samen 
fiihrt. Die starke Behaarung verhindert abet auch, 
dab das bereits in die Hiilse eingedrungene Wasser 
schnell wieder verdunsten kann, so dal3 dann Keim- 
schadigungen nicht mehr zu vermeiden sind. 

In den Ursprungsgebieten hat die lange Behaarung 
der gelben Lupine zweifellos ihre Bedeutung, unter 
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unseren Verhaltnissen wirkt sie sich aber nachteilig 
aut die Saatgutqualit/it aus. Es ergibt sich hieraus 
die Aufgabe, Sorten zu schaffen, die auch unter un- 
giinstigen Erntebedingungen die Erzeugung einer 
befriedigenden Saatgutqualit~it gew~ihrleisten. 

An Bedeutung gewinnt diese Frage durch den ver- 
stgrkten Einsatz des M~ihdreschers bei der Lupinen- 
ernte. Die Pflanzen mtissen bis zur Totreife stehen 
bleiben, und die Samen sind damit gegeniiber der 
Hockentrocknung den verschiedenen Niederschlags- 
arten besonders stark ausgesetzt. Ffir den eriolg- 
reichen Einsatz des M~hdreschers gilt aber als Grund- 
voraussetzung, dab alle Pflanzenteile nur einen get 
ringen Feuchtigkeitsgehalt aufweisen, damit keine 
Schwierigkeiten beim Drusch und auch keine Ver- 
letzungen der Samen auftreten. 

Far  die Erzeugung einer guten Saatgutqualit~tt und 
auch fiir die weitere Mechanisierung der Lupinen- 
ernte ist es deshalb erforderlich, tiber Sorten zu ver- 
fiigen, die m6glichst wenig Niederschlagswasser fest- 
halten und auch schnetl wieder abtrocknen. 

Formen mit diesen Eigenschaften mtiBten theo- 
retisch eine yon der Normalform abweichende Be- 
haartmg aufweisen, die gewghrleistet, dab das Nieder- 
schlagswasser schnell abl~tuft, der Feuchtigkeitsgehalt 
der Samen auch nach Niederschl~igen m6glichst niedrig 
bleibt, und dab das schon in die Httlse eingedrungene 
Wasser schnelt wieder verdunsten kann. 

Wit schon berichtet (KRESS 1952, 1953), wurden 
nach R6ntgenbestrahlungen und auch bei Grot3- 
auslesen aus Kreuzungsst~mmen induzierte Und 
spontane Mutanten mit yon der Normalform ab- 
weichender Behaarung aufgefunden. V0n der Nor- 
malform unterscheiden sich diese Mutanten in der 
Behaarungsl~inge, in der Behaarungsdichte und auch 
in der Behaarungsart. 

Aufgabe der vorliegenden Arbeit solI es sein, diese 
Mutanten mit verschiedenen normalbehaarten For- 
men zu vergleichen, um festzustetlen, welche Be- 
deutung der BehaarungsI~tnge und Behaarungsdichte 
fiir t in schnelleres Abtrocknen zukomm t, und ob 
vielleicht noch weitere Faktoren fiir die Verbesserung 
der Saatgutqualitgt beachtet werden m~ssen. Erst 
die Klarung dieser Frage erm6glieht eine zielbewugte 
Weiterziichtung der gelben Siiglupine und eine sy- 
stematische Einbeziehung der aufgefundenen Mu- 
tanten in die Ziichtung. 

M a t e r i a l  

Fiir die Untersuchungen wurden 13 verschiedene 
Stgmme bzw. Sorten ausgew~hlt, die sich aus 7 nor- 
malbehaarten und 6 Formen mit abweichender Be- 
haarung zusammensetzten. 
1. Gfilzower SfiBe Gelbe, seit 1951 als Sorte zugelassen. 

A b s t a m m u n g :  Weif3samige 5~utation W8/37 aus 
dem StiBlupinenstamm 8 • St. 
3535 A (alkaloidhaltig und ptatz- 
lest) 

Die Behaarungslgnge und Behaarungsdichte der Gtil- 
zower Siigen Gelben ist normal (Abb. 1). Bei der Normal- 
form betr/igt die Haarl/tnge der Htilsen etwa 1,8o mm, 
bei einer Behaarungsdichte yon etwa ~5 Haaren/ram2 
(Abb. 2). 
2. Weiko III, sell 1951 als Sorte zugelassen, 

A b s t a m m u n g :  Weiko II • 7844 (frohwfichsige 
Mutante aus St. 8); Weiko II  = 
weiBsamige Mutante (Weiko) aus 
St. 8• 3535 A (alkaloidhaltig 
und platzfest) 

Weiko I I I  ist ebenfalls normalbehaart. Sie unterscheidet 
sich aber durch den frohwiichsigen Wachstumsrhythmus 
und durch die fehlende Anthocyanausbildung yon der 
Giilzower SiiBell Gelben. 

3- Gfilzower St. lo. 
A b s t a m m u n g :  Giilzower Stige Gelbe• 7844 

(frohwfichsige Mutante aus St. 8) 
Der Stamm lo ist normalbehaart und frohwiichsig. 

Abb. I. Hfilscnbehaarung der Gfilzower Siigen Gelben 

Abb. 2. Mikroaufnahme der Hiilsenbehaartmg der Giilzower Siil3en GelbeLt 

4- Giilzower St. 77- 
A b s t a m m u n g :  Gfilzower St. HE (spontane Mu- 

tante mit schwefelgelber Bliite) 
• Mutante brevis, 
ausgelesen aus frohwfichsigen Kreu- 
zungsstS~mmen; St. HE = (St. 8 
• St. 3535 A) • St. 7844 (frohwtich- 

sige Mutante aus St. 8) 
Der Stamm 77 ist normalbehaart, frohwiichsig und hat 
schwefelgelbe Bliiten und gespretlkelte Samenfarbe. 

5. Gfilzower Stamm 6o4-kleinsamig. 
A b s t a m m u n g :  Kleinsamige Mutante, 1952 aus- 

getesen aus einer X2-Generation der 
Giilzower Siigen Gelben. 

Der Stamm 6o4-kleinsamig ist normalbehaart, weist 
abet eine etwas st~Lrkere Behaarung als die Giilzower 
Siil3e Gelbe auf (Tab. 1). 

6. Gfilzower Stamm HE-kleinsamig. 
A b s t a m m u n g :  Kleinsamige Mutante, 1955 aus 

einer X~-Generation des Stammes 
HE ausgelesem Das Gen, welches 
die Kleinsamigkeit bedingt, ist 
wahrscheirflich mit dem Gen fiir 
Kleinsamigkeit parvus des Siam- 
rues 604 kieinsamig ider~tisch. Der 
Stamm HE ging aus der Kombina- 
tion verschiedener Giilzower StXm- 
me (St. 8• 3535A) mit dem 
Stature 7844 (ffohwiichsige Mu- 
tante aus St. 8) hervor. 
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Abb. 3. Verschiedene Wuchstypen bei Lupinus luteus. Von links nach rechts: extremlangsamw~ichsig (Unter- 
saatlupine), normalwfichsig (Gtilzower Sfil3e Gelbe), frohwfiehsig (Gtilzower Stamm ~o). 

Tabelle 1. Behaarungsliingen und Behaarungsdichten tier 
untersuchten luteus- und angusti[olius-Formen. 

Form 

1. l a n g b e h a a r t  
Giilz. StiBe Gelbe 
Weiko I I I  
St. lO 
St. 77 
St. 6o4 kleinsamig 
St. HE  kleinsamig 
Untersaatlupine 

2. m i t t e l l a n g  
b e h a a r t  

St. 6o4-mittellang 
behaart  

St. HE-55 

3- k u r z b e h a a r t  
St. 6o4-kurz 
St. H E K W  

4- a b f a l l e n d e  
B e h a a r u n g  

St. 6o4-abfallend 
behaart  

St. kurz u. abfal- 
lend behaart  

5. L u p i n u s  
angusti /ol~us 
Gtilz. l~ote ]3ittere 
Mutation aIbus 

BehaarungslSnge 
in DIIYI 

n ~- S 

i25 1,88 0,54 
~25 i,78 o,51 
125 1,82 o,64 
125 1,83 0,53 
a25 1,79 o,43 
125 1,7o o,44 
~25 1,8o 0,38 

125 0,98 0,34 
125 o,97 o,32 

125 0,63 0,22 
~25 0,59 o,16 

1 2 5  1 ,81  0,45 

125 0,60 o,15 

125 o,M 0,27 
125 o,49 o,28 

Behaarungsdichte 
AnzahI der Haare/mm-" 
n ~ s 

15 17,56 3,85 
15 ~5,52 3,05 
15 1 2 , 3 1  1 , 7 8  

~5 ~5,44 2,53 
a5 2o,24 2,79 
15 15,78 3,5 ~ 
15 ~6,43 2,48 

15 1 1 , 2 8  2,84 
15 8,53 2,48 

15 9,18 1,54 
15 8,89 1,99 

~5 16,~ 4, ~ 
~5 15,52 2,~ 

Der Stamm 604 mittellang behaart  
unterscheidet sich sowohl in der 
durchschnittlichen Haarl~inge als 
aueh in der Behaaru~gsdichte yon 
der Ausgangsform (Abb. 4 u. 5). 
Die Haarl/inge nimmt yon der Hti[- 
senansatzstelle bis zur Hfilsenspitze 
ab, wobei die Differenzen gegentiber 
dem 1. Kornfach sehr gut zu sichern 
sind. Bei der Giilzower SiiBell Gel- 
ben weisen dagegen die Haarlgngen 
der ersten vier Kornf~tcher an- 
n/ihernd gleiche Werte auf, erst die 
Differellz zwischen dem ersten und 
fiinften Kornfach l~tBt sieh aueh 
hier wiederum gut sichern. Nhnlich 
verh/ilt es sich mit  der Behaarungs- 
dichte. W/ihrend bei der Gfilzower 
StiSen Gelblupine kein Unterschied 
in der Behaarullgsdichte der einzel- 
nell Korllf~tcher nachgewiesen wer- 
den kann, nimmt be idermi t te l lang  
behaarten Form auch die Behaa- 

rungsdiehte yon der Hiilsenansatzstelle zur Htilsenspitze 
hill ab. Die Oberfl~tche des letzten Kornfaches weist eine 
um 4o% geringere Behaarung als das erste Kornfach an 
der Hiilsenansatzstelle auf. Die l~ngste und st~rkste Be- 
haarung ist also auf dem 1. Kornfach an der Hiilsenansatz- 
stelte vorhanden. Die Ver~tnderungen der Behaarungs- 
1//nge und der Behaarungsdichte beruhen auf der \Virkung 
eines Gens (semilongus) und werden daher stets gemein- 
sam vererbt  (ZAcHOW 1958). 

Abb, 4- Hfilsenbehaarung des Stammes 604 raitteliang behaax't. 

Der Stamm HE-kleinsamig ist normalbehaart.  Er  unter- 
scheidet sich aber von dem Stamm 6o4-kleinsamig durch 
den frohwtichsigen Wachstumsrhythmus, der schwefel- 
gelben ]31titenfarbe und der gesprenkelten Samenfarbe. 

7. Gfilzower Untersaatlupine. 
A b s t a m m u n g :  Iberisehe Wildformen •  

dene Giilzower St/imme, die aus 
der Kombination St. 8 • St. 3535 A 
hervorgingen. 

In der BehaarungslXnge und in der Behaarungsdichte 
weicht die Untersaatlupine nicht wesentlich yon den 
iibrigell 6 normalbehaarten Formen ab. Als Untersaat-  
lupine wurde sie auf extrem langsame Jngendentwieklung 
ausgelesen und unterseheidet sich daher iln "vVachstums- 
rhythmus sowohl yon dem frohwfichsigen Typ, wie er 
bei Weiko I I I  vorhanden ist, als auch yon dem normalen 
Wuchstyp der Giilzower SiJBen Gelben (Abb. 3). 

8. Gfilzower Stamm 6o4-mittellang behaart. 
A b s t a m m u n g :  Mittellang behaarte Mutante, 1952 

aus einer X~-Generation der Gtil- 
zower Siil3en Gelben ausgelesen. 

Abb. 5. Mikroaufnahme der HtUsenbehaarung des Stammes 604 mittellang 
behaart. 

9. Giilzower St. HE 55. 
A b s t a m m u n g :  Mittellang behaar teMutante ,  1953 

aus einer X2-Generation des Giil- 
zower Stammes HE ausgelesen. 
(Abst. St. H E  siehe St. H E  klein- 
samig.) 

Der Stamm HE 55 unterscheidet sich sowohl in der 
Behaarungsl/inge als auch ill der Behaarungsdichte yon 
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dell normalbehaarten Formell (Abb. 6 u. 7). Die mittel-  
lange Behaarung yon o,97 m m i m  Durchschnitt  yon 
125 Messullgen weicht nicht wesentlich von der des 
Stamlmes 6o4-mittellang behaart  ab (Tab. 1). Gesicherte 
Differenzen zwischell den HaarlXngen der einzelnen 
Kornf~cher bestehen jedoch beim Stature HE 55 nicht. 
Die Behaarungsdiehte der Hiilsen wurde stark herabge- 
setzt und die Anzahl der Haare/mm 2 betrggt gegelliiber 
den normalbehaarten Formen nut  lloch die HSMte. Unter- 

Abb, 6. Hiilseltbehaarung des Stammes HE 55. 

brevis, welches die kurze und geringe Behaarung des 
Stammes HEK~V ausl6st, liegt aber an anderer Stelle 
des Genoms wie das Gen curtus, welches im Stamm 
6o4-kurz wirksam ist. Kreuzungen der beiden kurzbe- 
haarten Formen ergeben wieder eille llormalbehaarte 
F1-Generation (I<R~ss-ZAcHOW 1956). 

t2. Gfilzower Stamm 6o4-abfallend behaart. 
A b s t a m m u l t g :  Abfaltend behaarte Mutante, 1952 

aus einer X~-Generation der Gtil- 
zower Stigen Gelben ausgelesen. 

Beim Stamm 6o4-abfallend behaart  werden die Haare 
zun~chst normal ausgebildet, sie brechen jedoch dutch 
die geringste mechanische Einwirkung leicht ab und 
lassen sich daher auch gut abreiben. WShrend der 
Vegetationsperiode geschieht dies scholl durch Wind und 
Regen, so dab die Pflanzell bet der Retie mehr oder 
weniger unbehaart  sind. H~iufig bleiben allerdings in 
den Rillen zwischell den Kornf~ichern gr6Bere ulld kleinere 
Haarpolster zuriick (Abb. lo). Eine gleiche Mutallte 
wurde schon dutch TROLL (1941) aufgetullden. Die ab- 
fallende Behaarungsart wird in beiden F~llen durch das 
Gen nudus ausgelgst. 

Abb. 8, Htilsertbehaarung des Stammes 6o4-kurz, 

Abb. 7. Mikroauinahme der tltilsenbehaarung des Stammes HE 55. 

schiede in der Behaarungsdichte der einzelllen Kornfgcher 
konnten nicht nachgewiesen werden. Die genetische 
Analyse dieser neuen Eigenschaft wurde bisher noch llicht 
abgeschlossen. Es kann jedoch als sicher angenommen 
werden, dab hier nicht das Gen semilongzts des Stammes 
6o4-mittellang behaart  wirksam ist. 

lo. Gfilzower Stature 6o4-kurz. 
A b s t a m m u n g :  Kurzbehaarte ~{utante, 1952 aus 

ether X=-Generation der Giilzower 
Sii[3en Gelben ausgelesem 

Die Behaarungst/nge des Stammes 6o4-kurz wird ebenso 
wie die Behaarungsdichte durch das Gen curlus stark 
herabgesetzt. Die Haarlgnge der Ausgangsform, der 
Gtilzower Siii3en Gelben, wird mit  1,88 mm gemessen, 
wghrend dieser Stature nur eine Haarl inge roll o,63 mm 
aufweist (Abb. 8). _~hnlich verhglt es sich mit  der Be- 
haarullgsdichte. Die Allzahl der Haare/mm a wurde 
gegeniiber der Giilzower StiBen Gelben auf die H~l~te 
verringert. Auch die Form der Haare wurde stark ver- 
indert .  Gegeniiber dell normalen Haaren silld sie mehr 
oder weniger stark verdickt und mehrfach gekriimmt 
(Abb. 9). Vielfach kann eine Gabelung der Haarspitze 
beobachtet  werden. 

11. Gfilzower Stamm HEKW. 
A b s t a m m u n g :  St. HE • spontane kurzbehaarte 

Mutante brevis (Abst. St. HE siehe 
St. HE kleillsamig). 

In  der Behaarungslgnge, ill der Behaarungsdichte und 
auch ill der Form tier Haare besteht zwischen den Stgm- 
men 6o4-kurz und t-IEK~V kein Ullterschied. Das Gen 

Abb. 9- Mikroauinahme der Hfilsenbehaarung des Stammcs 6o4-kurz. 

Abb. to. H~ilsenbehaarung des Stammes 6o4 abfailcttd behaart. 

13. Gfilzower St, kurz und abfallend behaart. 
A b s t a m m u l l g :  St, t IEKW;<St ,  abfallend be- 

haart. 
Bet diesem Stature wurde die kurze Behaarung des 
Stammes H E K W  mit  der abfallendell Behaarungsart 
kombiniert  (Abb. 11). 
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Neben diesen 13 luteus-St~mmen bzw. Sorten wnr- 
den auch zwei angusti/olius-Formen in die Unter- 
suchungen mit einbezogen, der Stamm Mutation 
albus und die Giilzower Rote Bittere. Im Vergleich 
zu den normalbehaarten luteus-Formen ist die Be- 
haarung bei Lupinus angusti/olius nur unbedeutend. 

usw,; den Feuchtigkeitsgehalt der Samen beeinfius- 
sen k6nnen und damit ffir die Saatgutqualit~it yon 
Bedeutung sind. 

Methodik und Versuchsergebnisse 
Versuche, die unter Laborbedingungen, aber auch 

unter  natiirlichen Verhfiltnissen durchgeftihrt wur- 
den, sollten dariiber AufschluB geben, wie die Korn- 
qualit~it der einzelnen Formen durch Niederschl~ge 
beeinflul3t werden kann. 

Abb. 11. Hiilsenbehaarung des Stammes kurz,.abfallend behaart. 

Unter natttrlichen Verh~iltnissen halten sie nur wenig 
Wasser fest und trocknen daher auch schnell wieder 
ab. Die Behaarungsl~inge und die Eehaarungsdichte 
der beiden untersuchten angustiJolius-Formen ist 
ann~ihernd gleich, wobei die Behaarungsl~inge etwas 
geringer ist als bei den luteus-St~mmen 6o4 kurz und 
H E K W  (Abb. 12). 

Abb. 12. ttfilsenbehaaruug des angasti[olius-Stammes Mutation albus. 

Abb. 13. Mikroau~nahme der Hfilsenbehaarung des angust#oh;us-Stammes 
Mutation albus. 

Die Anzahl der Haare/mm~ weicht aber nicht 
wesentlich yon der Behaarungsdichte der normal- 
behaarten luteus-Formen ab (Abb. 13) Tab. 1. 

Der Vergleich der Behaarungsmutanten mit den 
angusti]olius-Formen soll zeigen, ob neben der Be- 
haarung auch noch andere Faktoren, wie Durchl~ts- 
sigkeit der Htilsenwand, Wasseraufnahme der Samen 

a) Unter Laborbedingungen 
Zun~ichst wurde in einem sechst~igigen Benetzungs- 

versuch geprtilt, wie sich der Trockensubstanzgehalt  
der Samen bei h/iufigen Niederschl~gen ver~indert. 
Je 15 Fruchtst~inde der einzelnen Formen wurden in 
einstfindigen Intervallen yon morgens 7 a~ Uhr bis 
abends 2o ~~ Uhr ftir 5 Sekunden in Wasser getaueht. 
In den Nachtstunden erfolgte kein Tauchen. Die 
Fruchtst/inde wurden in den Zwischenpausen bei 
Zimmertemperatur  in Reagenzgl~isern zum Trock- 
nen aufgestellt. Es wurden damit Bedingungen ge- 
schaffen, die, mit Ausnahme der Temperatur  und der 
Luftbewegung, den natfirlichen Verh~iltnissen bei 
reger Schauert~itigkeit entsprechen dtirlten. 

Nach 2, 4 und 6 Tagen Tauchdauer wurden je 5 
Fruchtst~inde aus dem Versuch entnommen und der 
Trockensubstanzgehalt  der Samen festgestellt. Von 
jeder Form wurden drei Trockensubstanzbestim- 
mungen durehgeftihrt. Uber die durchschnittl ichen 
Mittelwerte nach 2, 4 und 6 Tagen Tauchdauer  
geben die Tab. 2, 3 und 4 Auskunft. Als Vergleichs- 
sorte wurde die Normalform Gfilzower Stil3e Gelbe 
ausgew~ihlt. Die Trockensubstanzwerte der einzel- 
hen Formen k6nnen ohne Umrechnung miteinander 
verglichen werden, da die Fruchtst~inde vor Beginn 
der Tauchversuche far mehrere Wochen den gleichen 
Bedingungen ausgesetzt waren, so dab sie bei Ver- 
suchsbeginn ann~ihernd den gleichen Trockensub- 
stanzgehalt aufwiesen. 

Wie erwartet werden konnte, f i e l d e r  Trocken- 
substanzgehalt mit zunehmender Tauchdauer.  Zwi- 
schen den einzelnen Formen konnten aber mehr 
oder weniger groge Unterschiede Iestgestellt werden. 
Es wurde daher fiberpriift, ob diese Unterschiede 
rein zuffillig aufgetreten sind, oder ob es sich um ge- 
sicherte Differenzen handelt. Da bei den hier vor- 
handenen kleinen Stichproben weder das Fehlerfort- 
pflanzungsgesetz gilt, noch sich die Diiferenzen der 
Normalverteilung einordnen, war es erforderlich, 
eine gemeinsame Streuung Iiir die zu vergleichenden 
Mittelwerte zu berechnen. Die Berechnung der ge- 
meinsamen Streuung erfolgte nach der Formel:  

S 

da nl = n2, ergibt sich die Streuung. der Differenz aus 
der F0rmel: 

Die geringen Differenzen der Normalformen sind 
mit Ausnahme der Untersaatlupine nicht zu sichern. 
Die Untersaatlupine ist dem St. HE 55 und aueh den 
beiden kttrzbehaarten Formen gleichwertig. Das 
deutet  schon darauf lain, dab nicer nur die Behaa- 
rung den Trockensubstanzgehalt  beeinflussen kann. 
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Tabelle 2. Trockensubslanzgehalt der Samen nach zweiliigiger Benetzung. 

Form n Tr.-Subst. rel. s d 
in % 

Giilz. SiiBe Gelbe 
Weiko I I I  
St. lO 
St. 77 
St. 6o4-kleinsamig 
St, HE-Meinsamig 
Untersaatlupine 
St. 6o4-kurz 
St. H E K W  
St.6o4-mittellangbehaart 
St. HE  55 
St. 6o4-abfallend behaart  
St. kurz u. abfallend be- 

haar t  
Mutation albus 
Rote Bittere 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

57,86 
57,64 
58,96 
56,18 
55,45 
57,08 
70,76 
65,74 
69,99 
69,99 
65,99 
71,77 

7O,Ol 
72,74 
71,46 

I00,00 
99,62 

lOl,9O 

97,1o 
95,83 
98,65 

122,30 
113,62 
12o,96 
12o,96 
114,o 5 
124,O4 

121,oo 
125,72 
123,51 

1,519 
1,625 
2,105 
1,393 
1,647 
2,21o 
1,494 
1,98o 
1,171 
1,903 

1,735 

2,086 
1,329 
1,415 

in welchem MaBe das durch  Regen,  
Tau  oder Nebel auf die Htilsen gelangte 

t p% Wasser  ablaufen bzw. verduns ten  
kann.  Fo rmen  mit  langer und  dichter  

-- Behaarung  werden naturgem~iB mehr  
> 85,1~ Wasser  festhal ten als F o r m e n  mit  
> 52,4 ~ 47,00 kurzer  oder fehlender Behaarung.  Die 
> 14,7 ~ Vorausse tzungen fttr ein schnelles Zu- 
> 64,40 r i ickt rocknen sind deshalb bei den 
< ~ B e h a a r u n g s m u t a n t e n  giinstiger als 
< o,66 bei den Normalformen.  Das /iul3ert < 0,39 
< O, lO sich in den h6heren Trockensubs tanz-  
< 2,35 werten. 
< o,13 Die Zeit der Rt ick t rocknung  und  

dami t  die BehaarungsI~inge und  Be- < o,44 
< O, lO haarungsar t  entscheiden mit  dariiber, 
< O,lO wie sich der Trockensubs tanzgeha l t  

nach per iodischem Benetzen der 
Fruch ts t~nde  ver~tndert. I n  dem fol- 
genden Versuch soll daher  un te rsuch t  
werden,  welche Beziehungen zwischen 
der Behaarungsl~tnge bzw. Behaarungs-  

- -  art  und  der Wasserhaltef~ihigkeit so- 
> 47,oo wie der Ri icktrocknungsschnel l igkei t  > 6,00 
> 37,5 o bei den einzelnen Fo rmen  bestehen. 
> 71,1o Je drei Fruchtst~inde der 15 luteus- 
> 37,5 ~ und  angust i /ol ius-Formen wurden in 
< O, lO t rockenem Zus tand  gewogen. Die 
< o,35 
< O, lO Fruch t s t~nde  wurden dann  fttr 15 Se- 
< O, lO kunden  in Wasser  getaucht ,  und  wei- 
< o,16 tere 15 Sekunden konnte  das Wasser  
< O , l O  ungehinder t  abilieBen. Die erste Ge- 
< 0,I0 
< O, lO wichtskontrol le  erfolgte 15 Sekunden 
< O,lO nach dem Tauchen  und  wurde in 

stt indlichen Zwischenpausen wieder- 
holt, bis die Fruchtst~inde ihr Aus- 
gangsgewicht  wieder erreicht ha t ten .  

P% Zwischen zwei W~igungen wurden die 
Fruchtst~inde in Reagenzgl~isern zum 

-- Trocknen  aufgestellt .  Die Differenz 
> 52,4~ zwischen dem Ausgangsgewicht  und  
> 18'5~ den einzelnen W$tgungen gibt  an, wie- > 71,1o 
> 72, lO viel Wasser  die einzelncn Fruchtst~inde 
> 29,7 ~ enthal ten.  
< o,27 Diese Wer te  sind aber nicht  un-  
< 0,66 mi t te lbar  mi te inander  vergleichbar,  da < o,16 
< O, lO die Hiilsenzahl und  dami t  die ftir die 
< o,so Wasserha l tung entscheidende Ober- 
< O, lO fl/iche nicht  bei Mien Fruch t s t~nden  
< O, lO gIeich war. Aus der Ht~lsenzahl und  

0, I0 
< O, lO der Gesamtwassermenge wurde des- 

halb die durchschni t t l iche Wasser-  
menge/Hti lse errechnet ,  die zum Vergleich der ein- 
zelnen F o r m e n  diente. 

Es ist hierbei zu bemerken,  dab die errechneten 
Wer te  Wassermenge/Hti lse  etwas zu hoch  sind. Der  
Fruchts tandss t ie l  hielt auch eine bes t immte  Wasser-  
menge l e s t / d i e  n ich t  gesondert  berticksichtigt  wer- 
den konnte,  und  die die tats~chliche Wassermenge/  
Htilse etwas erh6ht.  Dieser Fehler  wurde aber bei der 
Auswahl  der Fruch ts t~nde  wei tgehend ausgeglichen, 
indem Hti!senzahl und  L~nge der Fruchts tandss t ie le  
bei den einzelnen F o r m e n  e twa im gleichen Ver- 
h~tltnis zueinander  s tanden.  

Aus den K u r v e n  der Abb.  14, 15 und  16 geht  der 
Verlauf der R t ick t rocknung  hervor.  Der  S t a m m  

0,141 
o,681 
0,80 J 
1,73 ] 
0,47 / 
5,84 i 
5,27 
6,13 

lO,36 
4,271 
8,02 

': 5,82 [ 
11,20 ! 
9,611 

Tabelle 3. Trockensubslanzgehalt der Samen nach viertiigiger Benetzung. 

Form n Tr.-Subst. rel. s d t . P% 
in % 

Gtilzower SiiBe Gelbe 
Weiko I I I  
St. lo 
St. 77 
St. 6o4-kleinsamig 
St. HE-kleinsamig 
Untersaatlupine 
St. 6o4-kurz 
St. H E K W  

l 

3 

3 
3 

3 
! 3  

St.6o4-mittellang behaart  3 
St. HE 55 3 
St. 6o4-abfallend behaart 3 
St. kurz u. abf. behaart  3 
Mutation albus 3 
Rote Bittere 3 

42,15 
43,56 
46,12 
43,97 
41,54 
43,72 
60,97 
52,82 
57,55 
6o,15 
53,92 
61,76 
58,19 
65,62 
61,oo 

I00,00 

Io3,35 
lO9,42 
lo4,32 
98,55 

lO3,72 
144,65 
125,31 
136,54 
142,7o 
127,92 
146,52 
138,o5 
155,68 
144,72 

1,5551 
1,985/ 
1,6o2 J 
1 693 j 
1,37 ~ 
1,689 
1,732 
1,519 
1,524 
1,302 
1,59o 
1,541 
1,5o2 

0,79 
2,55 
0,92 
0,38 
.o,93 

13,74 
'6,32 
8,89 

11,85 
7,72 

15,o6 
lO,O9 
1'5,23 
12,55/ 

Tabelle 4- Trockensubstanzgehalt der Samen nach sechstiigiger Benetzung. 

Form 
F 

n Tr.-Subst. 
in % 

Gtilzower SiiBe Gelbe 
Weiko I I I  
St. lO 
St. 77 
St. 6o4-kleinsamig 33 
St. HE-kleinsamig 
Untersaatlupine 3 
St. 6o4-kurz 
St. HEK~vV I 3 
St.6o4-mittellang behaart 3 
s t .  ~ E  55 I 3 
St. 6o4-abfallend behaart  3 
St. kurz u. abf. behaart  3 
Mutation albus i 3 
Role Bittere ; 3 

3 36,30 
3 37,54 
3 39,13 

35,66 
37,00 
38,4 ~ 
48,5 ~ 
45,04 
49,00 
51,9 ~ 
46,60 
56,o6 
53,89 
63,24 
59,o5 

rel. 

I00,00 

lO3,42 
zo7,8o 
98,24 

lOl,93 
lO5,79 
133,61 
124,o8 
134,99 
142,98 
128,37 
154,44 
148,46 
174,21 
162,67 

s 4 t 

1,974 o,63 
1,816 1,56 
1,748 o,37 
2,262 o,31 
1,791 1,17 
1,81o 6,74 
1,665 5,25 
1,641 7,74 
1,728 ; 
1,791[ 5,759'~ 
1,915 J lo,32 
1,53 ~ k 11,5 ~ 
1,877 14,35 
1,87o 12,17 

Die Sonderstel lung der Un te r saa t tupme  wird sp~iter 
noch n$ther diskutiert  werden. Als beste Fo rmen  
des gesamten  Sor t iments  erwiesen sich die S t~mme 
6o4-mit tel lang behaar t ,  6o4-abfallend behaar t  sowie 
kurz-abfal lend behaart .  Den beiden angusti/otius- 
F o r m e n  sind allerdings auch diese S tgmme noch  
unterlegen. 

Der  sechst~gige Benetzungsversuch  gibt  dariiber 
Auskunft ,  wie sich der Trockensubs tanzgehal t  der 
Samen nach mehrmal iger  Bene tzung  vedinder t .  
I n  welcher Weise die Ergebnisse dabei durch  die Be- 
haa rung  beeinfluBt werden, geht  aus folgender Uber-  
legung hervor.  Die L~inge und  die Ar t  der Behaa rung  
entscheidet  hauptsXchlich darttber, wie schnell und  
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H E K W  wurde hierbei nicht mit  aufgefiihrt, da die 
Kurven  von 6o4-kurz und H E K W  gleichlaufen. Die 
normalbehaar ten  Formen,  yon diesen besonders die 
Sorten Weiko I I I ,  Gfilzower Stifle Gelbe und die 
St~tmme 77 und ~o, zeigen zun~chst einen besonders 
steilen Kurvenverlauf .  Diese Formen enthielten 
15 Sekunden nach dem Tauchen noch sehr viel Tropf- 
wasser, das erst im Verlauf bis zur n~ichsten W~igung 
ablief. Bei den Behaarungsmutan ten  und auch bei 
den a n g u s t i / o l i u s - F o r m e n  t ropfte  dieses Wasser 
schon weitgehend w~ihrend der ersten z5 Sekunden 
ab. Sie erreichten damit  schon 15 Sekunden nach 
dem Tauchen einen Trockenheitsgrad, den die Nor- 
maIformen erst eine Stunde sp~iter aufwiesen. Nach 
Verlauf einer Stunde wurde bei allen Formen kein 
Tropfwasser mehr festgestellt. Das jetzt  noch vor- 
handene Haftwasser  mul3te verdunsten. 

Das Tropfwasser wird, da es schon kurze Zeit nach 
der Benetzung wieder abgelaufen ist, den Trocken- 
substanzgehalt  der Samen und damit  die Keim- 
ffihigkeit nicht weiter beeintdichtigen. Von Bedeu- 
tung ist nur die Menge des Haftwassers und auch die 
Zeiteinheit, in der es wieder verdunstet .  Vergleichen 
wir zun~ichst, welche Unterschiede in der Haft -  
wassermenge bei den einzelnen Formen bestehen. 
Zur besseren lJbersicht wurde deshalb die Wasser- 
menge/Hiilse eine Stunde nach dem Tauchen in der 
Tab. 5 zusammengestell t .  

Tabelle 5- Ha/ twasser /Hg l se  in  mg  ~ S tunde  nach dem 
Tauchen.  

Form 

Giilz. Siil3e Gelbe 
"VVeiko I I I  
St. xo 
St. 77 
St. 6o4-kleinsamig 
St. HE-kleinsamig 
Untersaatlupine 
St. 6o4-mittellang 

behaart 
St. HE 55 
St. 6o4-kurz 
St. HEKW 
St. 6o4-abfallend 

behaart 
St. karz u. abf. 

behaart 
Gfilz. Rote Bittere 
Gtilz. St. Mut. alb. 

x- tel. 
in mg 

303 
313 
347 
317 
332 
312 
247 

lO8 
89 

135 
141 

a59 

119 
11o  

113 

1OO,O 
lo3,3 
114,5 
lO4,6 
lO9,6 
lO3,O 

, 81,5 

35,6 
29,4 
45,6 
46,5 

52,5 

39,3 
36,3 
37,3 

s d t 

lo,5o 0,95 
16,23 2,71 
12,93 1,o8 
8,72 3,33 
9,20 0,98 
8,69 6,44 

6,57 29,68 
9,72 22,02 

lo,53 15,95 
8,52 i 19,ol 

12,O1 I 1 1 , 9 9  
I 

8,o4i 22,89 
7,12 27,11 
8,3~ 22,86 

P% 

> 37,5 ~ 
> 4,9o 
> 33,4 ~ 
< 3 , 1 o  

> 37,5 o 
< o,31 

< O, lO 
< 0 , 1 0  
< O, 10 
< O, 10 

O,10 

< O, i0 
< 0 , 1 0  
< O, 10 

Die Normalformen weisen in der Haftwasser-  
menge/Hiilse mit  Ausnahme des Stammes 6o4-klein- 
samig und der Untersaat lupine keine gesicherten 
Differenzen auf. Die Ursache fiir die etwas gr6Bere 
Haftwassermenge des Stammes 6o4-kleinsamig be- 
ruht wahrscheinlich auf der etwas st~trkeren Behaa- 
rungsdichte dieser Form. Bei der Untersaat lupine 
bestehen keine Unterschiede in der Behaarungs-  
l~inge und Behaarungsdichte gegentiber den iibrigen 
Normalformen,  aber t ro tzdem weist sie eine geringere 
Haftwassermenge auf. Die Differenzen der Behaa-  
rungsmutanten  zu den Normalformen lassen sich 
immer sehr gut sichern, zwischen ihnen bestehen 
aber auch noch mehr oder weniger groge Unter-  
schiede. 

Mit 52,5% bezogen auf die Gttlzower Siil3e Gelbe 
hat  der S t amm 6o4-.ab~allend behaar t  unter  den Be- 

~g/Hu/~ ~ I 
Goo ~-- S~.z - 

.Untema#lup/ne 
.................. S'/: g g - k v r z  

50~, ~ _ _  _ _  Si:.m;//eliang behaa/,t - -  

i\\ [ 
~00 ~ I 

/ 
1~ 15 

S/unden naeh dem Tauchen 

Abb. ~4. Verlauf de~ Rticktrocknung naeh eilmlaliger Benetzung bei St. lO, der 
Untersaatlupine, St. 6o4-kurz, St. 6o4 mittellang behaart. 
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Abb. ~5- Verlauf der Riiektroeknung nach einmaliger Benetzung bei St, 77, OtlI- 
zower Stifle GeIbe, St. 6o4~kteinsamig, Rote Bittere und St. HE 55. 

700 

~o0 ~ - -  - -  Wei#o 
- -  S~.HE-k/einsam/g 

�9 . ~ _ _  ................. St. ub:allendbehuu:/- 
soo \ ~ - - . - -  St, Hui.alb. 

x\l . . . .  Skkurz u.ct~/'dlendbekaap/ I O0 ~~ 
SO0 7,,, x 

.I_ L 

15sek 1 2 3 ~ 5 G 7 8 9 I0 l i  IB 13 lg 15 
Stunden naeh dem T~uchen 

Abb. 16. Verlauf der Rflektrocknung naeh einmaliger Benetzung bei WeH~o III ,  
St. ItE-kleinsamig, St. 6o4 abfallend behaart, St. Mutation albus und St. kurz- 

abfailend behaart. 

haarungsnmtan ten  die gr613te Haftwassermenge.  
Aus dem sechst~gigen Benetzungsversuch ging er 
aber mit  dem hSchsten Trockensubstanzgehal t  der 
Samen hervor. Auf Grund der relativ groBen Haft -  
wassermenge h~ttten andere Formen dem Stature 
6o4-abfallend behaart  /iberlegen sein mfissen. Die 
Ursachen zu diesem abweichenden Verhalten liegen 
in der Eigenart  der Behaarung dieses Stammes be- 
griindet. Bei der Materialbeschreibung wurde schon 
darauf hingewiesen, dab die Behaarung bei diesem 
Stature zun~ichst normal  ausgebildet wird, aber durch 
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mechanische Einflttsse leicht abgerieben werden kann. 
Einer dieser mechanischen Einfliisse ist das Nieder- 
schlagswasser, Bedingt durch die nur geringen Nie- 
derschlagsmengen dieses Jahres wurden die Haare 
bis zur Reife nur unvollst~indig abgewaschen. Die 
zuriickgebliebenen Haarpolster waren daher die Ur- 
sache fiir die groBe Haftwassermenge. Dutch das 
wiederholte Tauchen w~hrend des sechst~gigen Be- 
netzungsversuches wurden die Haarpolster immer 
mehr entfernt,  so dab die Haftwassermenge geringer 
wurde und damit den Trockensubstanzgehalt  der 
Samen nicht so stark ver~tnderte, 

Die geringsten Haftwassermengen wiesen neben 
den angusti /ol ius-Formen der Stamm H E  55, der 
Stamm 6o4-mittellang behaart  und der Stamm kurz- 
abfallend behaart  auf. Bei den St~immen 6o4-mittel- 
lang behaart  und kurz-abfallend behaart  stehen 
Haftwassermenge und Troekensubstanzgehalt  im 
richtigen Verh~ltnis, w~hrend der Trockensubstanz- 
gehalt des Stammes H E  55 auf Grund der geringen 
Haftwassermenge als zu niedrig angesehen werden 
mul3. Aul3er der Haftwassermenge mfissen daher bei 
diesem Stature noch andere Eigenschafte~ auf den 
Trockensubstanzgehalt einwirken. 

Neben der Haftwassermenge ist aueh die Zeit- 
einheit yon Bedentung, in der dieses wieder abge- 
geben wird. Die Zeiteinheit ist unter praktischen 
Verh~iltnissen yon den Witterungsbedingungen, wie 
Temperatur,  Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung, 
sehr stark abh~ngig und wird sich daher mit diesen 
~tndern. Die Riicktrocknungsschnelligkeit der Frucht-  
st~inde unter Laborbedingungen geht aus den Abb. 
14--~6 hervor. Die normalbehaarten Formen be- 
nOtigten bis zum Erreichen des Ausgangsgewichtes 
22--14 Stunden, w~hrend die Behaarungsmutanten 
diesen Zustand schon nach aeht Stunden aufwiesen. 
Bemerkenswert ist hierbei, dab die angusti/olius- 
Formen schon vier bzw. seehs Stunden naeh dem 
Tauchen wieder vollst~ndig abgetrocknet waren. 
Auf diese schnelle Rticktrocknung wird auch ihr 
besonders hoher Trockensubstanzgehalt im Benet- 
zungsversuch zur~ckzufiihren sein. 

Unter Laborbedingungen konnte also zusammen- 
fassend ermittelt  werden, dab die Behaarungsmu- 
tanten den Normalformen, mit Ausnahme der Unter- 
saatlupine, sowohl im Troekensubstanzgehalt naeh 
sechst~giger Benetzung als auch in der Riicktrock- 
nungssehnelligkeit nach einmaliger Benetzung iiber- 
legen waren. 

b) Unter natfirlichen Bedingungen 
Die Ergebnisse des sechst~gigen Benetzungsver- 

suches und des Versuchs iiber die Rtiektrocknungs- 
schnelligkeit der Fruchtst~inde nach einmaliger Be- 
netzung ffihrten zu dem SchluB, daB die Behaarungs- 
mutanten ft~r die Erzeugung einer guten Saatgut- 
qualit~t gttnstigere Voraussetzungen aufwiesen als 
die normalbehaarten Formen. Die Untersuehungen 
wurden abet unter  Laborbedingungen durchgefiihrt 
und bedurften daher der Best~tigung unter  den Be- 
dingungen des praktischen Anbaus, bevor tiber den 
zttchterischen Weft  der Mutanten entschieden werden 
konnte. 

Es wurde deshalb mit 12 yon den 13 luteus-Formen 
bzw. St~mmen und den beiden angusti]olius-Formen 
ein Feldversuch durchgeft~hrt. Der Stamm H E  55 

konnte in diesen Feldversuch nicht mit aufgenommen 
werden, da wir noch nicht aber gent~gend Saatgut 
verfiigten. Aufgabe des Feldversuches war es, fest- 
zustellen, wie sich die Trockensubstanzwerte und die 
Keimf~ihigkeit der 14 luteus- und angusti/olius-For- 
men ver~indern, wenn nach der Reife die natiir- 
lichen Witterungsbedingungen w~thrend eines extrem 
langen Zeitraumes einwirken. Gleichzeitig sollte aber 
auch geprtfft werden, ob Unterschiede nachzuweisen 
sind, wenn die Pflanzen nach ihrem normalen Reife- 
zeitpunkt in Hocken oder als Bestand den natiir- 
lichen Bedingungen ausgesetzt sind. 

Es wurden je 50 m ~ mit den einzelnen Formen be- 
stellt. Von einer mehrfachen Wiederholung wurde 
Abstand genommen, da der Ertrag nicht beriicksich- 
tigt werden sollte und die geringen Bodenunterschiede 
wohl keinen Einflul3 auf den Trockensubstanzgehalt 
und die Keimfiihigkeit ausiibten. 

Bei der Ernte  wurden zun~tchst nnr die Pflanzen 
der einen Parzellenh~lfte gezogen und in vier Hocken 
aufgestellt. Auf der anderen Parzellenh~ilfte blieben 
die Pflanzen als Bestand stehen, Zur gleichen Zeit 
wurden aus dem Bestand tier gesamten Parzelle wahl- 
los 5o PIlanzen entnommen, in der Scheune nach- 
getrocknet und die Samen als Kontrolle fiir die Keim- 
f/ihigkeitspriifung benutzt.  Die Obrigen Pflanzen 
waren sowohl im Bestand als auch in der Hocke den 
nattirlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt. 

Am 15.9., 15. lo., 15.11. und am 1.22. wurde je 
eine Hocke und ein Viertel der zweiten Parzellenh~ilfte 

eo 

gesm~l 

Z6Z g Sg CO. g ZO 2g ~ Sg YO. ff ~O 25. ~ gfO. iO. f~ g~ 2~ 31. ~CZ "IZZ Cg. gO. gS, ~ 
Do/urn 

kbb. 17. Relative Luftfeuchtigkeit und Niederschlagsverteilung yore 26. Juli bis 
3 o. November 1959 

Tabelle 6. Rei[edaten und Niederschlagsmengen in mm yon 
der Rei]e his zur Untersuchung der Trockensubs~c~'nz- u. 

Keimprozente. 

Form 

Giilz. SiiBe Gelbe 
Weiko III  
St .  1 0  

st. 77 
St. HE-kleinsamig 
St. 6o4-kleinsamig 
Untersaatlupine 
St. 6o4-mittellang be- 

haart 
St. 6o4-kurz 
St. HEKW 
St. 6o4-abfallend behaart 
St. kurz-abf, bell. 
Giilzower Rote Bittere 
Mutation albus 

Reife- I 
datum 15.9. 

19.8.1 7,1 
lO. 8. [ 4o,9 
14.8. [ 31,6 
17 . 8. 12,1 
24" 8" 7,1 
19. 7,1 
11. 81 4o,9 

19. 8. 7,1 
14 . 8. 31,6 
9. . 40,9 

24. ~i 7,1 
lO. 40,9 
25.71 92,0 
27 . 92,o 

Niederschlagsmenge 
yon der Reife bis 

15. io. I 15" I i. 

8'7 I 39,8 
42,5 73,6 
33,2 64,3 
13,7 '44,8 
8,7 39, 8 
8,7 , 39, 8 

42,5 73,6 

8,7 39,8 
33,2 64,3 
42,5 73,6 

8,7 39,8 
42,5 73,6 
93,6 - -  
93,6 - -  

1. 12. 

54,4 
88,2 
78,9 
59,4 
54,4 
54,4 
88,2 

54,4 
78,9 
88,2 
54,4 
88,2 
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aufTrockensubst  anzgehalt  und Keim- I 
f ihigkeit  untersucht.  Auf die reifen 
Pflanzen wirkten die natiirlichen 
Witterungsbedingungen w/ihrend ei- 
nes Zeitraumes ein, wie er sich unter  
den Verhil tnissen des GroBanbaues 
wohl kaum ergeben diorite. Dieser 
Zei t raum wurde deshalb so extrem 
ausgedehnt,  um bestehende Unter-  
schiede m6glichst gut zu erfassen, 
zum anderen wurde er uns aber auch 
durch die Wit terung direkt aufge- 
zwungen. 

]3etrachten wir dah er zun~chst die 
Niedersehlagsver t eilung w~hrend die- 
ses Zei traumes (Abb. 17). Die beiden 
angusti/olius-Formen wurden bereits 
am 25. bzw. am 27- 7. geerntet ,  w~h- 
rend sich die Reifedaten der luteus- 
Formen i~ber "einen l~ngeren Zeit- 
raum, und zwar vom 9. 8.--24. 8. 
erstreckten. In  der letzten Juli- 
pentade und in der ersten August- 
h i l f te  waren die Niederschl~ige noch 
relativ h~ufig und auch yon grSBerer 
Menge. Die Formen mit  einer Reife- 
zeit Ns zum 17.8. waren daher nach 
der Reife den Niederschl~igen mehr 
ausgesetzt als die Formen,  die zu 
einem sp~teren Terrain abreiften. Aus 
der Tab. 6 sind die Niederschlags.- 
mengen zu ersehen, welehe die ein- 
zelnen Formen bis zur Feststellung 
der Troekensubstanz-  und Keim.- 
prozente erhielten. Dutch die unter-  
schiedlichen Reifetermine " ergabeE, 
sich hier gr613ere Sehwankunge n, die 
aber fiir die Ver~nderung der Kehn- 
prozente nut  von geringer Bedeutung 
waren, denn gerade bei den friihab-- 
gereiften Formen bestehen in der 
Keimf~ihigkeit zwischen den Kontroll-  
pflanzen und der Untersuchung yore 
15.9- keine gesicherten Differenzen, 
so dab bei Versuchsbeginn ftir alle 
Formen gleiehe Voraussetzungen be- 
standen. Vom ~. 9. bis 22. lO. fielen 
keine nennenswerten Regenmengen, 
welche die Saatgutqual i t~t  beein- 
flussen konnten.  Wir sahen uns des- 
halb gezwungen, den Versuchszeit- 
raum l~inger auszudehnen, um doch 
noch zu brauchbaren Versuchsergeb- 
nissen zu kommen.  Erst  ab 23. lo. 
setzte wieder eine Regenperiode ein. 
Die Niederschl~tge waren zwar nicht 
sehr ergiebig, Iielen jedoch relativ 
h~[ufig, so dab die Saatgutqual i t~t  
beeinfluBt werden konnte. 

Die Ergebnisse der Trockensub- 
s tanzbest immungen und der Keim- 
priifungen vom ~5- 9., 15- ~o., ~5.11. 
und 1.12. wurden in den Tab. 7 his 11 
zusammengestell t .  Es sind dies Mittel- 
werte, die aus je drei Untersuehungen 
hervorgingen. Die l~berpriifung der 
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Unterschiede auf Signifikanz erfolgte in gleicher 
Weise wie bei dem sechst~igigen Benetzungsversuch. 
Auch hier wurde wiederum die Giilzower SiiBe Gelbe 
als Vergleichssorte gew~hlt. 

Die.Trockensubstanzprozente yore ~5.9. und 15. lo. 
zeigten sowohl in der Hocke als auch im Bestand 
keine groBen Differenzen, was auf Grund des Witte- 
rungsverlaufs auch laicht anders zu erwarten war. Die 
Streuungen der Mittelwerte waren aber sehr gering, 
so dab auch die kleinen Differenzen teilweise noch zu 
sichern sind. Am 15, 9. waren es besonclers die kurz- 
behaarten Mutanten und die a~cgusti]otius-Formen, 
die in der Hocke und auch im Bestand einen etwas 
niedrigeren Trockensubstanzgehalt als die StiBe Gelbe 
aufwiesen. Es ist wahrscheinlich, dab bei diesen 
Formen die geringe Taubildung den Trockensub- 
stanzgehalt herabsetz~e. Die lange und dichte Be- 
haarung verhinderte bei den Normalformen, dab das 
geringe Tauwasser direkt auf die Hiilsenoberfl~tche 
einwirkte, es verdunstete,  bevor es bis zu den Samen 
vordringen konnte. Auch am 15. lo. haben sich die 
Trockensubstanzwerte nicht wesentlich ver~indert. 
Der Trockensubstanzgehalt der Giilzower Stigen 
Gelben ist in der Hocke etwas h6her, w~ihrend die 
anderen Formen etwas mehr Feuchtigkeit aufge- 
nommen haben. Hieraus ergibt sich auch, dab alle 
Formen mit Ausnahme der Untersaatlupine und der 
St~imme 6o4-mittellang behaart  und 6o4-abfallend 
behaart der Gttlzower StiBen Gelben gesichert unter- 
legen sind. 

V611ig ver~inderte Verh~iltnisse finden wir jedoch 
am 15. 12. und 2. 22. vor. Durch die inzwischen ein- 
gesetzte Regenperiode wurden die Trockensubstanz- 
werte stark herabgesetzt. Die a~gusti/olius-Formen 
konnten zu diesen beiden Terminen nicht mehr aus- 
gewertet werden, da die mehrfachen Niederschl~ge im 
Zusammenhang mit der dazwischen liegenden Rtick- 
trocknung zum Platzen der Htilsen f~ihrten. Am 
15. 22. sind die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Formen nicht mehr so leicht zu sichern, denn auch die 
Streuung der Mittelwerte stieg an. In der Hocke 
haben aber auch die kurzbehaarten Mutanten den 
niedrigsten Trockensubstanzgehalt.  Die Stfimme 
6o4-mittellang und 6o4-abfallend behaart  zeichnen 
sich besonders aus, sowohl in der Hocke als auch im 
Bestand liegen ihre Trockensubstanzwerte bedeutend 
tiber den anderen Formen. Die Differenzen zur Ver- 
gleichssorte lassen sich irn Bestand gut sichern. 

Vergleichen wit die Pflanzen in der Hocke mit 
denen des Bestandes, so ergibt sich, dab der Bestand 
den Witterungsbedingungen st~irker ausgesetzt war. 
Die bestehenden Differenzen lassen sich bei fast allen 
Formen gut sichern. Am 1. 12. sind die Unterschiede, 
die zwischen Hocke und Bestand vorhanden waren, 
weitgehendst ausgeglichen. Die Untersaatlupine, der 
Stature 6o4-mittella~g behaart  und der Stature 6o 4- 
abfallend behaart  haben auch jetzt  noch die h6chsten 
Trockensubstanzwerte, die Differenzen sind aber 
nicht mehr signifikant. 

Die Keimprozente vom 25.9. und 15. lo. ver~tn- 
derten sich st~irker als die Trockensubstanzwerte. 
In der Hocke nimmt die Keimf~ihigkeit nur beim 
Stamm lo, bei den kleinsamigen Mutanten und bei 
den kurzbehaarten Formen gegeniiber der Kontrolle 
ab. Im Bestand zeigen jedoch fast alle Formen einen 
deutlichen Riickgang der Keimf~ihigkeit. Es gentigte 
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Tabelle 11. D i f f e m n z  dev K e i m p r o z e n t e  Hocke:  Bes fand .  

Form 

Giilzower SiiBe G e l b e  

Weiko I I I  
St. lO 
St. 77 
St. 6o4-kleinsamig 

- -  1,3 
+ 0,6 
~ 3 , 3  

6,0 
5,4 

St. HE-kleinsamig 
Untersaatlupine 
St. 6o4-kurz 
St. I t E K W  
St. 6o4-mittellang behaart  
St. 6o4-abfallend behaart  
St. kurz u. abf. behaart  
Rote Bittere 
Mutation albus  

+ 7 , 4  
0,7 
0,7 
5,4 
1,4 
0,0 
4,0 
2,0 
1,3 

15.9. 
P% 

> 47,00 
> 77,7o 
> 37,50 

7,4o 
> 9,3o 
> 11,60 
> 71,10 
> 58,20 
> 13,oo 
> 20,70 
> 92,50 
> 9,30 
> 33,4 ~ 
> 52,4 o 

15 . 10 ;  

D P% 

- -  2,0 > 52,4 ~ 
- -  9,3 < o,86 
+_ o,o > 92,50 

7,4 > 6,80 
0,7 71,1o 
1,3 > 37,5 o 
0,7 > 85,1o 

- -  1,3 > 52,4 ~ 
- -  3,3 > 37,5 ~ 
- - 4 , 0  < 1,35 
- -  2,0 > 33,4 ~ 
-- 3,3 > 26,30 
- -  4,0 > 18,50 
- -  2,6 > 4,9o 

15 , ii. 

D P% 

- -  6,0 > 26,30 
- -  7,4 > 6,7 ~ 
- -  3,3 > 18,5~ 
- -  3,3 > 23,3o 
- -  2,6 > 4%o0 
- -  1,4 > 37,5 o 
+ o,o > 92,5 ~ 

4,7 > 37,5o 
4,0 > 23,3o 
4,0 > 5,40 

- -  2 , 7  > 11,6o 
- -  4,6 > 6,70 

1 . 1 2 .  

D P% 

6,6 > 14,70 
6,0 > 9,3 ~ 
2,7 > 29,7 o 
4,0 < 1,35 

- -  2,o > 47,00 
4,o > 23,3 ~ 

- -  2, 7 > 33,4 ~ 
11, 4 < 1,35 
2,3 > 41,9 ~ 
5,4 < ~176 
1, 3 > 58,20 
3,3 > 18,5~ 

hier schon die Luf t feucht igkei t  u n d  vor al lem der 
Tau,  u m  die Saatgutqual i t~i t  herabzuse tzen .  Nur  die 
Un te r saa t lup ine ,  der S t a m m  6o4-rni t te l lang behaa r t  
u n d  der S t a m m  6o4-abfal lend behaa r t  haben  auch 
am 15. xo. noch ann~ihernd die gleiche Keimf~ihigkeit 
wie zu Versuchsbeginn.  

Am ~5. 1~. u n d  mehr  noch am 1. ~2. ist d a n n  bei  
al len F o r m e n  eine s tarke Abnahrne  der Ke improzen te  
festzustellen.  Auch hier s ind kS wieder die Un te r -  
saa t lup ine  u n d  die S t i m m e  6o4-mit te l lang u n d  6o4- 
abfa l lend  behaar t ,  welche sich den ande ren  F o r m e n  
i iberlegen erweisen. ,;l_hnlich wie bei  den Trocken-  
subs t anzwer t en  waren  auch hier  die Pf lanzen  in  der 
Hocke den W i t t e r u n g s b e d i n g u n g e n  n ich t  so s tark  
ausgesetzt  wie im Bestand.  En tgegen  diesern Ergeb-  
his ist es aber  doch wahrscheinl ich,  dab die Keirn-  
f ih igke i t  in  der Hocke st~irker abnehrnen  wird als im 

'gO ' 
I 

I 

I I 
RofeBittem 

- = -  . . . .  ~f.55 
.................. St. HEKW 

~t.HE-klein~amig 
. . . . .  ~.ubPu//end beh~art 

. . . .  ~t~o / 

- - o - -  ~t.mitMbn~ ~ek~m't / / 

"/'5.. r I . /  "+" 

/1%.-'/~ ; ( / "  . ~  

I I I I I 

..... / . /  

S ~ J "  .-" 

~ i  , ,~~ 

I I L 
2 ~ G 8 IQ i2 I4~18 18 20&2 2~ 88 2830 3~ 

S~und~n 
Abb. x8. Verlauf tier Samenquellung bei der Roten 
Bitteren, St. HE 55, St. HEKW, St. HE-ldeinsamig, St. 
6o4-abfallend behaart, St. lo, Weiko III ulld St. 604- 

mittellang behaart. 

Bes tand.  Die Niederschlagsrnengen re ich ten  nur  
n ich t  aus, u m  alle Pf lanzen  v611ig zu durchfeuchten .  
Bei gr6flerer Niederschlagsmenge muB die Keimfgthig- 
kei t  in  der Hocke schon deshalb st~irker abne hme n ,  
weil die Bed ingungen  fiir eine schnelle R i c k t r o c k -  
n u n g  im Bes tand  wesent l ich g in s t i ge r  u n d  dami t  die 
Samen  in  der Hocke dem EinfluB der Feucht igke i t  
w{ihrend eines viel  l~ingeren Zei t raumes  ausgesetzt  
sind. 

[ - -  $t.kut'~ u.abfellendbeha~rt I 
. . . . . .  s t  eo~-ku~= i [ 
................. St.GOr I J 

- - - - -  ~ ~ / I  
. . . .  gbTzower,Tb'3o&lbe - j l i  j 

1, . . . . .  Unfet, saa 

i / /  I _.-0"I 

: / / / . / /  , . 

[~ ..'-"'-" 

<---:i_, I , , ,  I 
g g # iO ig i~ ~6 18 20 222~28 Z8 8082 

Abb. 19. Verlauf der Samenquellung bei St. kurz-abfallend 
behaart, St. 6o4-kurz, St. 6o4-kleinsamig, Gtilzower SiiBe 

Gelbe und der Untersaatlupine. 

Aus den Ergebnissen  des Feldversuchs  geht  hervor,  
dab die rneisten der B e h a a r u n g s r n u t a n t e n  den in  sic 
gesetzten E r w a r t u n g e n  n ich t  en tsprachen .  U n t e r  
den Laborbed ingungen  waren sie den Normal fo rmen  
iiberlegen, versagten  d a n n  aber un t e r  den  na t i i r -  
l ichen Bed ingungen  des p rak t i schen  Anbaus .  Auf-  
gabe der wei teren U n t e r s u c h u n g e n  soll es deshMb sein, 
die Ursachen  fiir dieses Versagen aufzudecken,  u m  
dami t  auch die i b r i g e n  Fak to ren ,  die die Saa tgut -  
qualit~it beeini lussen,  bei  der wei teren  zi ichterischen 
Arbei t  ber i icksicht igen zu k6nnen .  

Die Ver l inderung der Keimf{ihigkeit u n d  Trieb-  
kraf t  des Saa tgutes  s teht  in  enger  Beziehung zu der 
yon  den Samen  aufgenomrnenen  Feucht igkei t .  Der 
Feucht igke i t sgehal t  der Sarnen ist aber  yon  verschie- 
denen  F a k t o r e n  abhgngig,  von  denen  bisher nu r  der 
EinfluB der Ht i l senbehaa rung  e ingehend  un te r such t  

wurde.  Neben  der Hii lsen- 
behaar~mg ist auch die Zeit-  
einheit ,  in  der das Wasser  
die Hi i l senwand  durch-  
dr ingt  u n d  von  den Samen  
aufgenornmen wird, yon  
Bedeutung .  Zun~chs t  soll 

t...t.[5 
. , . ,  deshalb un t e r such t  wet- 

/ -  . ......... den, ob u n d  welche Unte r -  
schiede in der Wasserauf-  
na hme  u n d  Wasserabgabe  

-<" der Samen bei den einzel- 
hen l u t e u s -  a n d  a n g u s t i -  
/ o l i u s - F o r m e n  bestehen.  

6 real 20 Sarnen w n r d e n  
yon  jeder F o r m  von  H a n d  
e n t h i l s t ,  urn Ver le tzungen 
der Samenschale  zu ver- 

I ~ , ~ i h indern ,  u n d i n l u f t t r o c k e -  
S*unden nern Z u s t a n d  gewogen. Sie 

wurden  d a n n  in Petr i -  
schalen auf feuehtes Fil-  
t r ie rpapier  gelegt u n d  auch 
obenauf  rnit feuchtem Fi l-  

t r ierpapier  bedeckt .  I n  s t i n d l i e h e n  I n t e r v a l l e n  
wurden  die Samen  aus den Pet r i schalen  e n t n o m m e n  
u n d  die Wasse rau fnahme  durch W~tgung festgestellt .  
Aus d e n  sechs \u  wurde die dnrch-  
schni t t t ich  aufgenomrnene  Wassermenge/2o Samen 
errechnet  u n d  die Werte  in  den Abb.  18 u n d  19 gra- 
phisch dargestell t .  Hierbei  ist zu bemerken,  dab die 
K u r v e n a b s c h n i t t e  fttr die N a c h t s t u n d e n  durch Ver- 
b i n d u n g  der le tz ten  W i g u n g  am A be nd  mit  der 
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ersten W~igung am n~ichsten Morgen entstanden sin& 
Die Kurven der St~imme Mutation albus und St. HE 
55 sind gleichlaufend, es wurde deshalb nur der 
KurvenverlauI des Stammes 55 dargestellt. 

Aus den Kurven der Abb. 28 und 19 ist ersichtlich, 
dab die Quellung der Samen bei den einzelnen 
Formen sehr unterschiedlich verl~iuft. Die Samen 
der beiden angusti/olius-Formen, Rote Bittere nnd 
Mutation albus, aber auch 
die luteus-Stgmme HE 55, 
kurz-abiallend behaart, 
H E K W  und 6o4-kurz 
quellen verh~iltnism~il3ig 
schnell, w~ihrend dagegen 
der Stamm 6o4-mittellang 
behaart und besonders die 
Untersaatlupine nur einen 
sehr langsamen Quellungs- 
verlauI zeigen. Die Stfimme 
kurz-abfatlend behaart und 
HE 55 nehmen z. B. in der 
gleichen Zeiteinheit drei- 
mal mehr Wasser auf als 
die Untersaatlupine. 

Ebenso wie die Wasser- 
aufnahme verl/iu/t auch 
die Wasserabgabe (Abb. 20 
und 21). Zur Priifung der 
Wasserabgabe wurden die 
Samen nach 48stt~ndiger 
Quellung aus den Petri- 
schalen entnommen und 
bei Zimmertemperatur zu- 
riickgetrocknet. Der Was- 
serverlust wurde in stiind- 
lichen Intervallen durch 
Wggnng ermittelt. 

Bevor das Wasser jedoch yon den Samen aufge- 
nommen werden kann, muB es zun~ichst die Htilsen- 
wand durchdringen. Die St~irke und besonders die 
Wasserdurchl~issigkeit der Ht~lsenwand sind daher 
weitere Faktoren, welche den Feuchtigkeitsgehalt 
und damit die Keimfghigkeit der Samen beeinflussen 
kSnnen. 

Je 5o Messungen der Parenchym- und auch der 
Sklerenchymschicht wurden an Htilsen vorgenom- 
men, die mehrere Wochen gleicher Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt waren und so den gleichen 
Trockenheitsgrad aufwiesen. Aus diesen Megergeb- 
nissen wurde die durch- 
schnittliche St~irke der Htil- 
senwand errechnet (Ta- 
belle 12). Die Differenzen 
zwischen den einzelnen 
Formen sind nur gering. 
Da es nicht mSglich ist, 
den Einflul3 der Stfirke der 
Htilsenwand yon dem der 
Wasserdurchl~ssigkeit ge- 
sondert zu bestimmen, sol- 
len beide als ein gemein- 
samer Faktor  aufgefal3t 
werden. Die Wasserdurch- 
l~tssigkeit der Htilsenwand 
wurde bei den 23 luteus- 
St~immen und dem a~gu- 
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Abb. 2o. Rttektrocknungsverlauf der Samen yon der Roten 
Bitteren, St. HE 55, St. HEKW, St. HE-kleinsamig, St. 6o4 
abfallend behaart, St. lo, Weiko III und St. 6o4 mittel- 

:tang behaart nach 48stiindiger Quellung. 

Tabelle 12. Stgrke dee 

I$ornl 

Giilz. Siil3e Gelbe 
V~Teiko I I I  
St. lo 
St. 77 
St. 6o4-kleinsamig 
St. H]E-kleinsamig 
Untersaatlupine 
St. 6o4-mittellang behaart 
St. HE 55 
St. 6o4-kurz 
St. HEKW 
St. 6o4-abfallend behaart 
St. kurz u. abfallend behaart 
Gtilz. Rote Bittere 
Mutation albus 

sti/olius-Stamm Mutation albus gepriKt. Die a~*gusti- 
/ d i m - F o r m  Rote Bittere konnte in diesen Versuch 
nicht aufgenommen werden, well nicht gentigend un- 
besch~tdigte Httlsen zur Verfiigung standen, 

Versuchstechnisch war es sehr schwierig, absolute 
Werte ftir die Wasserdurchl~tssigkeit der Htilsen- 
wand zu ermitteln. Um aber dennoch ann~ihernd 
vergleichbare Werte zu erhalten, wurde yon der Ver- 

8 Z II 6 8 "]0 r lV ~6 "18 2g 2gH-  2 6 2 8  8 0 3 Z  
SCunden 

Abb. 21. Rficktrocknungsverlanf der Samen yon St. 
kurz-abfallend behaart, St. 6o4-kurz, St. 6o4-kleinsamig, 
St. 77, G/ilzower StiBe Gelbe und der Untersaatlupine nach 

48sttindiger Quellung. 

inderung des Trockensubstanzgehaltes der Samen 
in der Hiilse auf die Wasserdurchlissigkeit der Htil- 
senwand geschlossen. 

Zu Versuchsbeginn war es erforderlich, dab bei 
allen Formen gleiche Voraussetzungen far das Ein- 
dringen des Wassers in die Httlsenwand bestanden. 
Die unterschiedliche Behaarung mugte deshalb ent- 
fernt werden, was durch Abbtirsten ohne Verlet- 
zungen der Htilsenwand erreicht wurde. Je drei der 
unbehaarten Htilsen wurden in Filtrierpapier ein- 
gewickelt und gleichmgBig feucht gehalten. Nach 15 
und 3o Stunden wurde bei 3 •  Hiilsen yon jeder der 

_Parenchym- u~zd Sklereachymschicht der Hi~lsen in ram. 

Parenchym in mm 

n "~ s 

5 0  O, 18 0 , 0  5 
O,18 0,04 

! !  ~ 1 7 6 1 7 6  
0,22 0,04 
0,23 0,0 4 

5 ~ o, 18 0,06 
5 0  o,17 0,05 

50 0,20 0,04 
5 ~ o, 18 0,04 
50 o,15 0,04 

0 , 1 7  O,O 5 
5 ~ i 0,22 0,06 
5 o  ] o,2o o,o6 

Sklerenehym in lima 

n ~- i s 
! 

5oi o , 2 1  0 , 0 2  
5 ~ 0 , 2 6  0 , 0 6  
5oi o,23 io,o4 
5 ~ 0,23 0,04 
50 0,22 0,03 
5 ~ 0,23 0,04 
5oi 0,23 0,o 4 
5o i 0,22 0,03 
5 ~ ! 0 , 2 6  0 , 0 4  
5 ~ ,i 0 , 2 3  0 , 0  5 
50 0,23 0,04 
50 0,24 o,o 4 
5 ~ 0,29 o,o 5 
50 o,21 0,03 
5 ~ o,19 0,04 

St~rke der Hfilseawand 
in 

n ~- s 

5 ~ 0,36 0,04 
50 0 ,43 0,08 
5 ~ o,41 0,06 
5 ~ o , 4 1  0 , 0 6  
5 ~ o,44 o,o5 
5 ~ 0,45 0,06 
5 ~ o,41 0,07 
5 ~ 0 , 3 9  0 , 0 5  
5 ~ o,44 0,05 
5 ~ 0 ,43 0,06 
5 ~ o,41 0,06 
5 ~ o,39 o, o5 
5 ~ o,46 o,o5 
5 ~ o,43 o,o7 
5 ~ o,39 o,o8 

8 
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untersuchten 14 Formen der Trockensubstanzgehalt  
der Samen bestimmt. Diese Werte waren aber noch 
nicht unmittelbar miteinander verg'leichbar, denn die 
Quellfiihigkeit der Samen weicht bei den einzelnen 
Formen stark voneinander ab. Diese unterschied- 
lithe Wasseraufnahme muBie beriicksichtigt werden. 
Es wurde deshalb folgender Verrechnungsgang durch- 
gefiihrt: Die w~ihrend des Versuchs von den Samen 
in der Hiilse aufgenommene Wassermenge wurde in 
Prozent errechnet. Sie ergibt sich aus der Differenz 
loo% - -  Trockensubstanzgehalt der Samen nach 
15 bzw. 3o Stunden Versuchsdauer --- Feuchtigkeits- 
gehalt in Prozent vor Versuchsbeginn. Die vor Ver- 
suchsbeginn in den Samen enthaltene Wassermenge 
konnte nur durch einen Kontrollversuch ermittelt  
werden. Die far die Kontrolle und far die Priifung 
der Wasserdurchliissigkeit bestimmten Htilsen wur- 
den mehrere Tage gleicher Temperatur  und gleichen 

mit Ausnahme der St~imme HE-kleinsamig und 
Stamm 6o4-abfallend behaart  weisen nach 15 Stun- 
den Versuchsdauer die geringste Wasserdurchl~issig- 
keit auf, die auch hier bestehenden Unterschiede 
sind nicht signifikant. Von diesen Formen weichen 
die Behaarungsmutanten mehr oder weniger stark ab. 
Besonders bei den St~immen HEKW,  H E  55 und kurz- 
abfallend behaart  dringt das Wasser leicht in die 
Hiilsen ein. Nach 3o Stunden Versuchsdauer sind die 
Differenzen bei den meisten Formen zwar etwas an- 
gestiegen, aber es wird auch bier best~ttigt, dab bei 
den Behaarungsmutanten,  mit Ausnahme des Stam- 
mes 6o4-abfallend behaart,  das Niederschlagswasser 
am leichtesten in die Hiilse eindringen kann. 

Wir sind uns bewuBt, dab die Werte der Tab. 13 
mit mehr oder weniger groBen, nicht zu erfassenden 
Fehlern behaftet  sein k6nnen, aber dennoch lassen sie 
erkennen, da8 auch die Hiilsenwand den Feuchtig- 

Tabelle 13. Wasserduvchliissigkeit de~ H~lsenwa~d. 

Form 
Feuchtig- 

keitsgehalt 
d. Kontrolle 

in % 

Gfilzower Siil3e Gelbe lO,36 
Weiko III 9,28 
St. 77 lO,39 
St. lO lO,6O 
St. 6o4-kleinsamig 9,15 
St. HE-kleinsamig 9,05 
Untersaatlupine lO, 59 
St. 6o4-kurz 9,39 
St. HEKW 8,97 
St. 6o4-mittellang behaart 9,68 
St. l i e  55 i 8,78 
St. 6o4-abfallend behaart lO,52 
St. kurz u. abfallend behaart 9,31 
Mutation albus I 25,68 

Differenz d. 
aufgenolnm. 

Wassermenge 
nach15 Std. 

in ~o 

14,68 
16,45 

6 , 1 1  

13,14 
9,44 
5,53 

11,75 
5,36 
2,86 
6,53 
2,75 

1 2 , 1 4  
1,66 
9,98 

S d 

1,173 
3,96o 
o,565 
2,442 
1,244 
1,889 
1,o33 
1,526 
1,617 
o,512 
1,924 
0,649 
o,614 

1,51 
2 , 1 6  

2,73 
2 , 1 5  
7,36 
1,55 
9,o2 
7,75 
5,o4 

23,3o 
1,32 

20,06 
7,65 

P% 

> 18,5o 
> 9,3 ~ 
> 4,9 ~ 
> 9,3 ~ 
-< 0 , 2 0  
> 18,5 ~ 
< O, I0 
< o,16 
< 0,75 
< O, i0 
> 23,30 
< 0 , 1 0  
< 0,16 

Dif ferenz d. 
aufgenomm. 

Wassermenge 
nach 30 Std. 

in % 

24,99 
19,66 
13,33 
17,74 
9,23 
5,24 
9,48 
4,93 
1,30 
5,20 
4,67 

18,73 
4,92 

14,38 

S d 

3,363 
3,365 
2,175 
2,921 
1,223 
4,859 
1,o69 
1 , 1 2 0  
2,900 
1,495 
2,303 
1,378 
1 , 0 7 0  

1,58 
3,47 
3,33 
5,4 ~ 

16,15 
3,19 

18,77 
21,15 
6,82 

13,59 
2,72 

14,56 
9,92 

P% 

> 18,5 ~ 
< 2,75 
< 3,1o 

0,58 
< 0, i0 

< 3,6o 
O, I0 

< O, 10 
< 0,24 
< 0 , I0  
> 4,90 
< O, I0 

< O, I0 

FeuchtigkeitsverhSlt-nissen ausgesetzt, so dab Kon- 
trolle und Versuchshiilsen ann~thernd den gleichen 
Feuchtigkeitsgehalt aufweisen muBten. Wird die 
w~thrend des Versuchs yon den Samen in der Htilse 
aufgenommene Wassermenge in Prozent yon der 
Wassermenge in Prozent, die die Samen in der glei- 
chen Zeiteinheit ohne Httlsenwand aufgenommen 
hatten,  abgezogen, so stehen die Differenzen in di- 
rekter Beziehung zur WasserdurchHissigkeit der 
Htilsenwand und sind miteinander vergleichbar. 
Ist diese Differenz gleich Null, so hat die Hiilsenwand 
den Feuchtigkeitsgehalt der Samen nicht beeinflul3t, 
je gr6Ber diese Differenz aber wird, um so langsamer 
dringt das Wasser in die Hiilse ein. 

In der Tab. 13 werden der Feuchtigkeitsgehalt der 
Kontrolle und die Differenzen zwischen der aufge- 
nommenen Wassermenge ohne und mit Hiilsenwand 
nach 15 und 30 Stunden Versuchsdauer miteinander 
verglichen. Der Feuchtigkeitsgehalt der Kontrolle 
ist bei den luteus-Formen anniihernd gleich. Bei dem 
angusti/olius-Stamm ist der Feuchtigkeitsgehalt des- 
halb so hoch, weil eine Aufbewahrung der Htilsen 
bei Zirnmertemperatur zum Platzen gefiihrt h~ttte. 
Kontroll- und Versuchshiilsen hat ten aber auch 
bei Versuchsbeginn den gleichen Feuchtigkeitsgehalt. 
Aus den Differenzen der aufgenommenen Wasser- 
menge rnit und ohne Hiilsenwand ist ersichtlich, dab 
die Wasserdurchl~ssigkeit der Hiilsen nicht bei allen 
Formen gleich ist. Die normalbehaarten Formen 

keitsgehalt der Samen beeinflussen kann. Die schnelle 
QuellfShigkeit der Samen in Verbindung mit der 
guten Wasserdurchl~tssigkeit der Hiilsenwand miissen 
deshalb auch als Hauptursachen far die nicht befrie- 
digende Keimf~thigkeit der meisten Behaarungs- 
mutanten im Feldversuch angesehen vferden. 

Aus den Untersuchungsergebnissen ist zu ent- 
nehmen, dab die Saatgutqualit~tt yon mehreren 
Eigenschaften abh~ingig sein kann. Die wichtigsten 
Faktoren sind die Quellf~ihigkeit der Samen, die Be- 
haarung und bis zu einem best immten Grad auch die 
DurchHissigkeit der Hiilsenwand. Der Quellf~thigkeit 
der Samen kommt dabei die gr6Bere Bedeutung zu, 
wie aus dem Vergleich der Untersaatlupine mit den 
Behaarungsmutanten ersichtlich ist. Besonders deut- 
lich zeigt sich dies bei den kurzbehaarten Mutanten 
Stature 6o4-kurz und Stamm H EK W .  Bei diesen 
Formen ist die kurze und geringe Behaarung mit 
einer verhSltnismil3ig schnellen Wasseraufnahme- 
fS.higkeit der Samen und einer guten DurchKtssigkeit 
der Hfdsenwand verbunden. Die kurze Behaarung 
verringert bei Niederschl~tgen zwar die Haftwasser- 
menge, die Durchfeuchtung der Hiilsen wird iedoch 
nicht herabgesetzt, da durch den anhaltenden Regen 
eine stSndige Benetzung erfolgt. Bei den Behaarungs- 
mutanten kann daher das Wasser ebenso auf die 
Samen einwirken wie bei den normalbehaarten 
Forrnen. Es ist sogar wahrscheinlich, dab die norrnale 
Behaarung bei geringen Niederschlagsmengen den 
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Trockensubstanzgehalt der Samen giinstig beein- 
flul3t, indem zun/ichst verhindert wird, dab das 
Wasser unmittelbar auf die Hiilsenoberfl~tche gelangt. 

Erst nachdem die Niederschl~ige beendet sind, wird 
der EinfluB der Behaarung wirksam. Wie aus den 
Versuchen ersichtlich ist, erreichen die Behaarungs- 
mutanten friiher einen befriedigeliden Trockeliheits- 
grad als die Normalformen. Die geringe Haftwasser- 
menge wird schneller verdunstet, und das scholi in die 
Hiilsen eingedrungene Wasser kanli auch besser 
wieder abgegeben werden, da bier keine iange Be- 
haarung vorhanden ist, die als Verdunstungsschutz 
wirksam werden k6nnte. 

Die Quellf~higkeit der Samen und die Behaarung 
sind damit zwei wesentliche Faktoren, die bei der 
ziichterischen Weiterentwicklung der gelben SiiB- 
lupine Beriicksichtigung linden mtissen. Welche Be- 
deutung den untersuchten luteus-Formen dabei zu- 
kommt, soil deshalb n~ther untersucht werden. In der 
Riicktrocknungsschnelligkeit nach der Benetzung 
weisen die Behaarungsmutanten keine grogen Unter- 
schiede auf, wie sich sowohl aus den Troekensubstanz- 
verh~tltnissen des sechst~gigen Benetzungsversuchs 
als auch aus dem Versueh nach einmaliger Benetzung 
ergibt. Die Wasseraufnahme erfolgt bei der Unter- 
saatlupine extrem langsam, aber auch die mittellang 
behaarte Mutante unterscheidet sich in dieser Eigen- 
schaft wesentlich von den iibrigei1 Formen. Ftir die 
Schaffung einer Sorte, die auch nnter ungiinstigen 
Erntebedingungen IIoch eine befriedigende Saatgut- 
qualit~t liefert, mttBte die kurze bzw. abfallende Be- 
haarung der Behaarungsmutanten mit der langsamen 
Quellf~ihigkeit der Untersaatlupine kombiniert wer- 
den. 

Die Vererbung der verschiedenen Behaarungs- 
typen wurde mit Ausnahme der mittellangen Be- 
haarung des Stammes HE 55 bereits untersueht. Sie 
sind monogen bedingt und verhalten sich gegeniiber 
der Normalform rezessiv. Wurde gleichzeitig mit der 
BehaarungsI~tnge auch die Behaarungsdichte ver- 
~ndert, so beruhen beide auf der Wirkung eines Gens 
und werden stets gemeinsam vererbt (KR~ss-ZAc~tow 
1956, ZAcI~ow 1958 ). ~3ber die Vererbung der unter- 
schiedlichen Quellf~higkeit der Samen liegen noch 
keine Ergebnisse vor. 

Ahnlich wie die Behaarung scheint aber auch die 
Quellf~higkeit der Samen durch Mutation leicht ver- 
~tndert zu werden. Die untersuchten luteus-Formen 
stehen zueinander in enger verwandtschaft!icher Be- 
ziehung. Mit Ausnahme der Untersaatlupine fiihrt 
der Abstammungsnachweis immer auf den Siil3- 
lupinenstamm 8 und den alkaloidhaltigen, platz- 
festen Stamm 3535 A zurtick. Trotz der engen Ver- 
wandtschaft zeigen die Samen aber dennoch groBe 
Unterschiede in der Wasseraufnahme. Es ist anzu- 
nehmen, dab bei den einzelneli Mutationsschritten 
auch die Quellf~higkeit der Samen ver/indert wurde. 
Bei zwei der untersuchten Formen lgBt sich dies auch 
nachweisen. Der Stamnm 6o4- 
mittellang behaart, welcher als 
Mutante aus der Gtilzower StiBen 
Gelben ausgelesen wurde, weist Fo~m 
eine wesentlich langsamere Quell- _ 
Eihigkeit auf als die Ausgangs- Giilzower Siil3e 
form,w~hrend beimStamm HE55 Gelbe 
die Quellf~ihigkeit gegeniiber dem Untersaatlupine 

Stature 77 sehr stark erhSht wurde. (Der Stamm 77 
ging aus der Ausgangsform des Stammes 55 hervor.) 
Es w~tre daher durchaus mSglich, wenn nicht durch 
Kombination so doch durch Mutation, die gerilige Be- 
haarung mit der langsamen Wasseraufnahme der 
Samen zu vereinigen. 

Bei der Schaffung derartiger Formen muB aber 
auch die Frage Beachtung finden, ob dutch die lang- 
same Wasseraufnahme der Samen nicht auch der 
Aufgang und damit der Reifetermin verz6gert wird. 
Fiir den praktischen Anbau wiirde es sich IIachteilig 
auswirken, wenn die verh~ltnism~gig sprite Reife der 
gelben Lupine noch weiter hinausgeschoben wiirde, 
denn die Bedingungen fiir die Erzeugung einer guten 
Saatgutqualit/it werden bei sp~tterer Reife immer 
ungtinstiger. Eine Beeinflussung der Aufgang- und 
Reifetermine konnte jedoch nicht festgestellt werdeli, 
wie sich aus den dreij~hrigen Aufgalig- und Reife- 
bonituren der Giilzower Siigen Gelben und der Unter- 
saatlupine ergibt (Tab. 14). Trotz unterschiedlicher 
Wasseraufnahme der Samen weichen die Aufgangs- 
und Reifebonituren nicht wesentlich voneinander ab. 

Folgerungen fiir die Ztichtung 
Bei allen Ziichtungsarbeiten steht aber stets der 

Korn- und auch der Griinmasseertrag im Mittelpunkt 
des Interesses. Fiir die Kombination der untersuchten 
Formen sind deshalb deren Ertragseigenschaften be- 
sonders wichtig. Es mul3 abet auch bekannt sein, 
ob die Merkmale fiir die Saatgutqualit~tt pleiotrop 
oder durch Koppelung Ertragseigenschafteli beein- 
flussen. Soweit geniigend Saatgut zur Verfiigung 
stand, wurden mit den luteus-Formen Korn- und 
Griinmassepriifungeli durchgefiihrt (Tab. 15 und 16). 

Die meisten Behaarungsmutaliten erbrachten im 
Durchschnitt mehrerer Priifjahre geringere Korn- 
und Griinmasseleistungen als die Gtilzower Siil3e 
Gelbe. Auf Grund von Saatgutmangel ist die Anzahl 
der Priifjahre aber nicht immer gleich, so dab die 
Ertr~ige der einzelnen Yormen IIicht direkt mitein- 
ander vergleichbar sind, um festzustellen, ob die vor- 
handenen Minderertr~tge innerhalb der Zufallsgren- 
zen liegen oder Signifikanz aufweisen. Als Standard- 
sorte wurde aber die Giilzower Siige Gelbe jedesmal 
in den Versuch mit aufgenommen und die Ertr~ge 
der einzelnen Formen auf dieselbe bezogeli. Die 
Priifung auf Signifikanz der bestehenden Unter- 
schiede wurde nach der Differenzmethode vorgenom- 
men. Gesicherte Differenzeli konnten beim Korn- 
ertrag nur beim Stamm HEKW und beim St. HE 
kleinsamig ermittelt werden, w~ihrend die Unter- 
schiede in der Griinmasseleistung keine Signifikanz 
aufwiesen. 

Die gesicherten Minderertr/tge im Korn beim 
Stamm HEKW miissen auf die bei diesem Stature 
vorhandenen Fertilit~itsst6rungen zuriickgefiihrt wet- 
den. Aber nicht nur im Kornertrag, solidern auch 
im Griinmnasseertrag erreicht der Stature HEKW 

Tabelle 14. Au/gang- und Rei/eboniture1~ dee Gi~l~ower Si~flen Gelben und der 
Untersaatlupine 1957--I 959. 

J 1957 
Aussaat iAufgang Reife 

a m [ a m  [ a m  

I 23 2. 4 . .4 .21.8.  
2.4. 22. 4 . 19.8. 

1958 
Aussaat Aufgang ] 

am am 
I 

16.41 6.5. 
16. 5. 5. 

I 1959 
Reife Aussaat ]Aufgang 
am I am i am 

I 3.[ i6. 4. 9.9, 25. 
11. , 25.3.!16. 4 . 

8* 

Reife 
am 

8. 8. 
9.8. 
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nicht die Gtilzower SiiBe Gelbe. Die Differenz HiBt 
sich zwar nicht sichern, sie ist aber trotzdem sehr 
bedeutungsvoll. 

Die geringere Grtinmasseleistung des Stammes 
H E K W  beruht wahrscheinlich auf einer Reduzierung 

Tabelle 15. Kor~ertrag in dz/ha. 

Form 

Gtilzower Stifle Gelbe 
St. lo 
St. 6o4-kleinsamig 
St. HEKW 
Weiko I I I  

Gtilzower StiBe GeUoe 
St. 77 
Untersaatlupine 

Gtilzower Stifle Gelbe 
S t  6o4-kurz 
St. 6o4-abfallend behaart 

Gtilzower Stige Gelbe 
St. 6o4-mittellang behaart 
St. HE kleinsamig 

Anzahl der 
Priifjahre dz/ha 

30,23 
28,02 
24,68 
23,35 
26,16 

31,O4 
25,07 
26,49 

29,21 
24,24 
26,80 

23,6o 
26,4o 
15,OO 

tel. 

I00,00 

92,69 
81,64 
77,24 
86,54 

100,00 
80,77 
85,34 

100,00 
82,99 
91,75 

i00,00 
111,86 
63,56 

Tabelle 16. Gri~nmasseerlrag iI~ dz/ha. 

des Blattapparates. Um dies zahlenmttl3ig Iestzu- 
legen, wurde bei 25 vergleichbar inserierten BHittern 
die Lgnge und die gr6gte Breite aller Fiederbl~tttchen 
gemessen. In  den Tab. 17 und x8 sind die durch- 
schnittlichen Meflwerte und die Signifikanz der Diffe- 

0,70 
1,70 
3,69 
3,04 

2 , 2 4  
2,04 

1,o7 
0,83 

P% 

53,5 ~ 
18,8o 

< 3,7 ~ 
> 5,4 ~ 

> 14,8o 
> 17, lO 

> 46,80 
> 53,5 ~ 

> 9,5 ~ 
< 0,10 

Form Mlzahl der "~ 
Prfifjahre dz/ha 

[ 

Gtilzower StiBe Getbe 4 416,7 
Weiko I I I  ; 413,o 

Giilzower Stifle Gelbe 3 384,8 
St. 77 / 400, ~ 
St.  10 / 387'8 
Untersaatlupine 351,6 

Giilzower Stifle Gelbe 2 348,2 
St. 6o4-abfallend behaart 342,6 
St. HEKW 279, 7 

Tabelle 17. Lii~ge der Fiederbliittchen 

Form [ i1 x rel. 

Gtilzower StiBe Gelbe I 226 5,58 1OO,OO 
q 

Weiko I I I  217 5,78 lO3,58 
St. 77 219 5,97 lO6,99 
St. lO 226 6,28 112,54 
St. 6o4-kleinsamig 216 5 , 6 1  lOO,54 
St. I-IE-kleinsamig 215 5 , 8 5  lO4,84 
Untersaatlupine 227 5,18 92,83 
St. 6o4-kurz 217 4,63 82,97 
St,  H E K W  218 4,93 88,35 
St. 6o4-mittellang behaart 223 5,14 92,11 
St. HE 55 216 5,67 lOl,61 
St, 604-abfallend behaart 219 5,47 98,03 
St. kurz u. abfallend behaart 211 4,88 87,46 

Tabelle 18. Breite der Fiederbltittchen 

Form n ~ re1, in mm i 

Gt i lzower  Stifle Gelbe  226 lO,78 [ lOO,OO 
Weiko I I I  217 l l J  5 ! lO3,43 
St. 77 218 11,92 ' 11o,58 
St. lO 226 12,88 119,48 
St. 6o4-kleinsamig 214 11,o4 lO2,41 
St. HE-kleinsalnig 215 11,78 lO9,28 
Untersaadupine 227 lO,62  98,52 
St. 6o4-kurz 216 9,56 88,68 
St. HEKW 218 lo,o8 93,51 
St. 6o4-mittellang behaart 223 lO,54  97,77 
St. l i e  55 216 lO,9O lO1,11 
St. 6o4-abfallend behaart 218 Xl,Ol lO2,13 
S t  kurz u. abfallend behaart 211 lO,16! 94,25 

re]. 

100,0 
99,1 

I00,0 

lO4,O 
100,8 

91,4 

100,0 
98,4 
8o,3 

0,605 
0,654 
0,780 
0,583 
0,734 
0,776 
0,603 

: o,433 
o,566 
o,534 

]0,828 
o,472 
o,695 

i. ~44 !q4. 

1,79 
5,51 

P% 

> 85,5 ~ 

> 25,00 
> 86,00 
> 38,6o 

> 65,60 
> 8,60 

p% 

o, 17 

1,57 
o, 16 
1,o6 

0,54 
7,21 

3,33 < O, lO 
5,91 < O, lO 

12,50 < 0, I0  
0,47 > 61,8o 
4,09 < O, lO 
7,02 < 0,10 

19,OO < 0,10 
i 11,61 < 0,10 

8,15 < O, lO 
1,3o 19,3 ~ 

i 2,161 < 3,6o 
: 11,2 9 < 0,10 

P% 
i 

i - 
< 0,70 
< 0,10 

O, i0 
> 7,20 
< O, lO 
) 11,oo 

o, l o  
< O, IO 

7,20 
> 42,4 ~ 
> 8,90 

O, 10 

1,511 - -  
1,277 2,78 
2,o61 6,63 
1,456 15,oo 
1,646 1,72 
1,825! 6,25 
o,136 1,58 
1,258 9,24 
1,261 5,3 ~ 
1,31o 1,8o 
1,935 o,72 
1,396 1,67 
1,626 4,13 

renzen, bezogen auI die Gtilzo- 
wet SiiBe Gelbe, angegeben. Bei 
den kurzbehaarten Mutanten ist 
auffallend, dab sie sowohl in der 
L~tnge als aueh in der Breite der 
Fiederbl~tttchen der Gtilzower 
Siigen Gelben unter legen sin& 
Besonders groBe Abweichungen 
von 12 bzw. 17% wurden bei 
der L~tnge der Fiederbl{ittchen 
festgestelit. Diese Reduzierung 
des Blattapparates wird ent- 
weder pleiotrop dnrch die Gene 
fiir kurze Behaarung bedingt, 
oder es besteht eine enge Koppe- 
lung zwischen den Genen ftir 
kurze Behaarung und fiir die 
L~inge der FiederblSttchen. Nach 
Kreuzungen mit Normalformen 
konnte jedoeh kein Austausch 
festgestellt werden. Bei Mien 
kurzbehaarten Pflanzen war wie- 
derum eine Verkleinerung der 
Fiederbl~ttchen zu beobachten. 
Dies geht auch aus den Bl&tt- 
chenmessungen des Kombina- 
tionsstammes kurz-abfMlend be- 
Mar t  hervor, der das Gen fiir 
kurze Behaarung des Stammes 
H E K W  enth~lt. Sowohl die 
Bl~ittchenHinge als auch die 
Bl~ittchenbreite weichen nicht 
wesentlich yon denen des Stam- 
rues H E K W  ab. 

Die St~imme H E K W  und 6o4- 
kurz haben deshalb als Ausgangs- 
material ftir die Schaffung yon 
Formen mit langsamer Wasser- 
aufnahme der Samen und ge- 
ringer Behaarung der Htilsen 
keine Bedeutung. Abet wie aus 
den Tab. 17 und 18 hervorgeht, 
wird nicht bei allen Behaarungs- 
mutanten durch die Gene ftir Be- 
haarung auch gleichzeitig der 
Blat tapparat  und damit dieGriin- 
masseleistung beeinflul3t. Der 
Stature 6o4-abfallend behaart 
und besonders der Stature HE 55 
unterseheiden sich in der L&nge 
und Breite der FiederbHittehen 
nicht yon der Gtilzower SiiBen 
Gelben. 

Im zweijihrigen Durchschnitt  
war die Griinmasseleistung des 
Stammes 6o4-abfallend behaart  
der Gtilzower StiBen Gelben 
gleichwertig (Tab. 16), w~ihrend 

�9 tiber die Grtinmasseleistung des 
Stammes HE 55 noch keine 
exakten Ergebnisse vorliegen. 



3o. Band, Heft 3 Faktoren an spontanen und r6ntgeninduzierten Behaarungsmutanten yon Lupinus luteus 117 

Kreuzungen der Untersaatlupine mit den St~im- 
men 6o4-abfallend behaart  und nach AbschluB der 
Prtifungen vielleicht auch mit dem Stamm HE 55 
w~iren damit geeignet, Ausgangsmaterial zur Auslese 
yon Formen zu schaffen, die sowohl fiir den M~ih- 
drusch als auch zar Erzeugung einer guten Saatgut- 
qualit~it im Kiistenklima besonders geeignet w~iren. 
Der Stamm mittellang behaart  vereinigt schon in 
gewissem gal3e die beiden Faktoren langsame Was- 
seraufnahme und geringe Behaarung in sich, so dab 
die Korn- und Griinmassepriifungen fiber den ziich- 
terischen Wert dieses Stammes entscheiden werden. 

Nicht nur genetische, sondern auch vielseitige bio- 
logische Untersuehungen sind erforderlich, am den 
praktischen Wert einer neuen Mutante zu ermitteln. 
Bei allen bisher eingehender gepriiften Mutanten 
von Lupinus luteus l~iBt sich nachweisen, dab durch 
den gleichen Mutationsschritt  neben der einen wert- 
vollen neuen Eigenschaf t  auch andere bedeutungs- 
volle Merkmale ver~indert wurden. 

Die gesamte ztichterische Entwicklung der gelben 
SiiBlupine beruht auf der Kornbination morpholo- 
gischer und physiologischer lVierkmale, die durch Mu- 
tat ionen entstanden. Bei der Kombination dieser 
Mutanten wurde aber meistens nicht geniigend dar- 
auf geachtet, ob auch weitere Eigenschaften durch 
den gleichen Mutationsschritt beeinflul3t wurden. 
Welche Nachteile sich aber gerade hieraus fiir den 
praktischen Anbauwert der gelben SiiBlupine ergeben 
haben und welche Wege bei den weiteren Ziichtungs- 
arbeiten bescbritten werden miissen, soll in einer 
sp~iteren Arbeit untersucht werden. 

Zusammenfassunp. 
Niederschlagsreiche Erntewit terung fiihrt bei der 

gelben SiiBlupine h~iufig zu einer Verminderung der 
Keimf~ihigkeit und Triebkraft  des Saatgutes. Auf- 
gabe dieser Arbeit war es deshalb, festzustellen, durch 
welche Eigenschaften die Saatgutqualit~it giinstig 
beeinfluBt werden kann, um sie bei den weiteren 
ziichterischen Arbeiten zu beriieksichtigen. Diese 
Untersuehungen waren aber erst m6gtich, nachdem 
eine groBe Mannigfaltigkeit versehiedenartiger For- 
men geschaffen worden war, um die erforderlichen 
Vergleiche durchfiihren zu k6nnen. 

Bei ftinf verschiedenen Mutanten von Lupinus 
luteus mit kurzer, mittellanger und abfallender Be- 
haarung wurde im Vergleich mit sieben normalbe- 
haarten St~immen bzw. Sorten unter  Labor- und na- 
ttirlichen Bedingungen im Feldversuch gepriift, 
welche Bedeutung diese Formen fiir die Verbesserung 
der Saatgutqaalit~it haben. 

1. Unter Laborbedingungen gaben Benetzungs- 
versuche dariiber Auskunft, wie sich der Trockensub- 
stanzgehalt der Samen nach 2, 4 und 6 Tagen ver- 
~indert, wenn die Fruchtstiinde in stiindlichen Inter-  
vallen in Wasser getaucht werden, und wie die Riick- 
troeknung der Fruchtst~inde nach einmaliger Be- 
netzung verliiuft. Sowohl im Trockensubstanzgehalt  
nach 2-, 4- und 6t~igiger Benetzung als auch in der 
l~ttcktrocknungsschneIligkeit nach einmaliger Be- 
netzung waren die Behaarungsmutanten den nor- 
malbehaarten Formen, mit Ausnahme der Untersaat- 
lupine, iiberlegen. 

2. In einem Feldversuch, bei dem die einzelnen 
Formen den natiirlichen Witterungsbedingungen 
nach der Reife w~ihrend verschieden langer Zeitriiume 
ausgesetzt waren, wurde iiberprfift, wie sich der 
Trockensubstanzgehalt tier Samen and die 14eim- 
flihigkeit unter den Bedingungen des praktischen 
Anbaus verhalten. Mit Ausnahme der St~imme 6o 4- 
mittellang behaart  und 6o4-abfallend behaart  ent- 
sprachen die anderen Behaarungsmutanten nicht 
den in sie gesetzten Erwartungen. Sie waren den 
normalbehaarten Formen gleichwertig, teilweise so- 
gar unterlegen. Unter  den normalbehaarten St~im- 
men zeichnete sich besonders die Untersaatlupine 
durch hohe Trockensubstanz und Keimprozente aus. 

Die Quellf~ihigkeit der Samen und die Wasserdurch- 
l~issigkeit der Hiilsenwand erwiesen sich als weitere 
Faktoren, die die Saatgutqualit~it beeinflussen. Der 
Quellf~ihigkeit der Samen kommt dabei die gr6Bere 
Bedeutung zu. 

Sorten, die auch bei ungi~nstiger Erntewit terung 
noch eine befriedigende Saatgutqualit~it liefern, 
miissen kurze bzw. abfallende Behaarung der Htilsen 
verbunden mit langsamer Quellf~ihigkeit der Samen 
und geringe Wasserdurchl~issigkeit der Hiilsenwand 
besitzen. Durch Kombinations- bzw. Mutations- 
ziichtung ist es m6glich, unsere vorhandenen Soften 
in dieser Richtung zielbewul3t zu verbessern. 

Literatur 
I. KRxss, H. : Die Auffindung einer kurzhaarigen, 

alkaloidfreien, platzfesten, weiBsamigen, frohwiichsigen 
gelben Lupine. Der Ztichter 22, 337--338 (1952). - - 2 .  
KR~SS, H.: Ergebnisse der R6ntgenbestrahlung bei der 
Gfilzower Siigen Gelblupine (L. luteus) vorl~iufige Mittei- 
lung. Der Ziichter 23, 168--172 (1953). - -  3. K~xss, It., 
und F. ZacHow: Ergebnisse der Untersuchungen an kurz- 
behaarten und kleinsamigen Mutanten yon Lupinus luteus. 
Der Ziichter 26, 2o7--2 lo (1956). - -  4- TROLL, H. J. : Korn- 
ertragsqualitiit verbessernde, schnelltrocknende, kahl- 
hiilsige gelbe Lupine. Der Ziiehter 13, 283--289 (1941). 
- -  5- ZAcI~ow, F. : Uber die Vererbung und Auffindung 
einiger rbntgeninducierter l~iutationen yon L'upinus luteus. 
Der Ziichter 28, 262--268 (1958). 


