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A r t e n  abe r  in der  r e z ip roken  K o m b i n a t i o n  (S. cereals 
L. • S. vavilovii Grossh.)  k reuzungsf i ih ig  sind,  k6nnen  
im begrenz• Umfang  die  E i g e n s c h a f t e n  des Wi ld -  
roggens  (wie z. B. Se lbs t fe r t f l i t~ t ,  Ahrenb r t i ch igke i t )  in 
die  Spezies  S. cereals L. gelangen.  Hier f t i r  sp rechen  die  
B e o b a c h t u n g e n  a m  i r an i schen  P r i rn i t i v roggen ,  der  
h e u t e  m i t  dern K u l t u r r o g g e n  in der  A r t  S. cereals L. 
zusarnmengefal3t  wird .  E ine  ~ihnliche E i n w a n d e r u n g  
yon  Genen f inde t  auch  aus den a n d e r e n  W i l d r o g g e n -  
spezies  S. montanum Guss. u n d  S. silvestre Host .  s t a t t  
(KI~ANz ~ 957). H i e r d u r c h  k6nnen  wesen t l i ch  die  p r imi -  
r iven  u n d  p o l y m o r p h e n  E i g e n s c h a f t e n  des i r an i schen  
Roggens  he rvo rge ru fen  werden.  T y p i s c h e  Merkma le  
des P r i m i t i v r o g g e n s  s i nd  also p o l y p h y l e t i s c h e n  Ur-  
sprungs ,  d. h. d u r c h  in te r spez i f i sche  H y b r i d i s i e r n n g  
m i t  rnehreren  selbst~indigen W i l d r o g g e n a r t e n  ent -  
s t anden .  I n  d ieser  H ins i ch t  k a n n  die  H y p o t h e s e  yon 
ROSHEVlTZ (~947) f iber  s ine  p o l y p h y l e t i s c h e  E n t -  
s t ehung  der  Spezies  S. cereals L. bes t~ t i g t  werden .  

Die  yon  GROSSHEIS~ (1922) ge~tuBerte Vors te l lung ,  
dab  S. vavilovii Grossh.  das  fehlende Verb indungs -  
gl ied zwischen den  pe renn i e r enden  W i l d r o g g e n a r t e n  
und  dem K u l t u r r o g g e n  da r s t e l l en  k6nne ,  sowie die  
yon  NAKAJIMA (~954) v e r l n u t e t e n  engeren  Bez iehun-  
gen zu S. cereals L. s ind  schl ieBlich a u f g r u n d  der  
ch romosoma len  U n t e r s c h i e d e  zwischen den be iden  
A r t e n  sehr  unwahrsche in I i ch .  Das  cy to log i sche  Ver-  
h a l t e n  zeigt ,  dab  S. vavilovii Grossh.  von S. cereale L. 
d u t c h  e ine  cy to log i sche  A r t b a r r i e r e  g e t r e n n t  ist ,  d ie  
w e i t g e h e n d  de r jen igen  en t sp r i ch t ,  d ie  S. montanum 
Guss. ,  S. a/ricanum S t a p f  u n d  S. silvestre Hos t .  yon  
dem Kukl~rroggei l  •  Die  F e s t s t e l l u n g  der  cy to -  
gene t i s chen  V e r w a n d t s c h a f t  des S. vavilovii Grossh.  
m i t  den  a n d e r e n  W i l d r o g g e n a r t e n  b e d a r f  noch  e ther  
besonde ren  Pr f i fung .Ff i r  d ie  Se lbs t  ~nd igke i t  des S.vavi-  
IoviiGrossh. gegenf iber  dem K u l t u r r o g g e n  sprechen  so- 
wohl  die  s icher  b e d e u t s a m e  Se lbs t fe r t i l i t f i t  als auch  die  
ande ren  oben g e n a n n t e n  Merkmale ,  deren  Genabh~n-  
g igke i t  nachgewiesen  bzw. best~it igt  werden  koni l te .  

W i e w e i t  d ie  Selbst fer t i l i t~i t  des  S. vavilovii Grossh.  
in Z u k u n f t  ftir d ie  p r a k t i s c h e  Roggenzf ich t i lng  Be- 
d e u t u n g  er tangen kann ,  l~Bt s ich  z. Z. n i c h t  sagen.  
F a r  die  Z u c h t m e t h o d i k  s ind  einige Vor te i l e  aus  der  
K o m b i n a t i o n  von wesen t l i chen  Merkmalen  des Ku l -  
t u r roggens  m i t  de r  Selbst fer t i l i t~i t  des S. vavilovii 
Grossh.  vo r s t e l lba r ,  doch  b e d a r f  die  K l~ run g  dieser  
F r a g e n  noch  we i t e r e r  U n t e r s u c h u n g e n .  

Herrn Prof. Dr. H. KucKucg  danke ich sehr ftir die 
'~lberlassung des Ausgangsmaterials yon S. vavilovii nnd 
sein stets f6rderndes Interesse an den Untersuchungen. 
Ich bin der F. v. Lochow-Petkus GmbH. dankbar,  dab sie 
die Durchfiihrung der Versuche in Klausheide erm6glich- 
re, sowie Herrn Dr. F. QUAD~ und Herrn Dr. G. VCRICI<E, 
denen ich such ffir ihre Anregungen und die kritische 
Diskussion danke. 
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D e f i n i t i o n  v o n  S i g n a l f a k t o r e n  

Als S igna l f ak to ren  sollen h ie r  Gene ffir l e ich t  er- 
k e n n b a r e  Merkrnale  angesp rochen  werden ,  die  auf  
andere  rneist  schwere r  oder  n u r  ze i t l i ch  beg renz t  
f e s t zus te l l ende  E igenscha f t en  der  K 6 r n e r  u n d  Pf lan-  
zen schliel3en lassen.  Bet  Lupinus luteus i s t  h e u t e  der  

* Frau Prof. Dr. E. SCHIE~ANN zum 80. Geburts tag 
gewidmet. 

Begri f f  , ,S igna l f ak to r "  noch d a h i n g e h e n d  zu erwei-  
t e rn ,  dab  yon  K o r n m e r k r n a l e n  auch auf  E igenschaf -  
t en  de r  da r aus  au fwachsenden  Yflanzen u n d  um-  
gekehr t  geschlossen we rden  kann .  Gene t i sch  kann  es 
s ich  u m  p l e io t rope  F a k t o r e n  oder  urn K o p p l u n g e n  
hande ln .  L e t z t e r e  s ind  be t  Lul~inus luteus b i she r  
n i c h t  rnit  S iche rhe i t  nachgewiesen .  AIs kennze ich-  
nende  s o r t e n t y p i s c h e  S igna l f ak to ren  komrnen bet 
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Lupinen folgende zum Hinweis geeignete Eigen- 
schaften in Betraeht  und haben teilweise in der prak- 
tischen Ziichtung schon Verwendung gefunden: 

1. die Kornfarben, wie z .B.  weiB ftir Alkaloid- 
armut und schwarz fiir Alkaloidgehalt 

2. die Kornzeichnungen, wie gesprenkelt, ge- 
sichelt und schwach gesprenkelt ftir verschiedene 
Stufen der Alkaloidarmut 

3. das Fehlen oder Anhaften der Nabelstielchen 
am Korn fiir Platzfestigkeit der Htilsen 

4. die ]31titenfarben, wie chromgelb oder schwefel- 
gelb ftir Alkaloidgehalt 

5. die Farbe der Schiffchenspitze in der Bltite, 
wie schwarz oder pigmentlos fiir Alkaloidgehalt oder 
Weiehschaligkeit. 

Die heute in der DDR zugelassenen Sorten der 
gelben Lupine lassen auf Orund yon Signalfaktoren 
am Korn ihre Hauptwerteigenschaft  erkennen. Es 
sind dies: 

1. die weiBk6rnige alkaloidarme Sorte ,,Mtinche- 
berger Weiko I I r '  

2. die weil3kSrnige alkaloidarme Sorte ,,Gtilzower 
StiBe Gelbe" 

3. die schwarzk6rnig-gesichelte platzfeste alkaloid- 
haltige Sorte ,,Schwako". 

Auch in der Bundesrepublik sind Signalfaktoren 
in die zugelassenen Sorten eingebaut. Hier  sind es: 

1. die weil3k6rnigen alkaloidarmen Sorten ,,Weiko 
I r '  und ,,Weiko I n "  

2. die weil3k6rnige alkaloidarme Sorte ,,Alteria" 
3. die gesprenkeltk6rnige alkaloidarme, aber schwe- 

felgelb bltihende Sorte ,,Sulfa". 

Weil Bitterlupinen giftige Alkaloide enthalten und 
deshalb nur  als Griindtingungspflanzen genutzt  
werden k6nnen, ist die Sortenreinheit  bei alkaloid- 
armen SiiBlupinen zur Fut ternutzung weit wichtiger 
als bei anderen Futterleguminosen. Durch die seit 
Juli  195 9 gtiltigen DDR-Standard-Gtitevorschriften 
far anerkanntes Saatgut von Htilsenfrtichten (TGL 
66o3) ist fiir die Zulassung von bit terstoffarmen SiiB- 
lupinen folgendes festgesetzt. Der H6chstbesatz in 
lOO Korn darf in weiBk6rnigen alkaloidarmen Sorten 
betragen : 

in Superelite (SE)- und Elite (E)-Saatgut 
2 buntsamige und 2 bittere Lupinen derselbei1 Art 

in Hochzucht-Saatgut (HZ) 
3 buntsamige und 3 bittere Lupinen derselben Art 

in Nachbausaatgut (Nb) 
5 buntsamige und 5 bittere Lupinen derselben Art. 

Ftir den Fut te rbau  ist mit  der Anordnung Nr. 6 
des Ministeriums ftir Landwirtschaft,  Erfassung und 
Forstwirtschaft  tiber die ,,Zulassung yon Handels- 
saatgut" vom 24. April 1958 noch eine Sonderrege- 
lung getroffen, welche ftir die Zulassung folgendes 
besagt: ,,Bis 6% buntsamige und bis 6% bit tere ein- 
schliel31ich der , ,blauen", darf der Besatz sein". Hier- 
aus ist zu ersehen, dab den buntsamigen, d. h. den 
gezeichneten K6rnern dieselbe Unduldsamkeit ent- 
gegengebracht wird wie den bitteren. Die mSglichen 
Grtinde ftir die Berechtigung dieser MaBnahme sollen 
hier mit untersucht werden. 

Das Sortenamt der DBR hat bei gelben Lupinen 
die Kennzeichnung der Sorten nach folgender Unter- 
teilung des prozent~alen Atkaloidgehaltes vorge- 
nommen : 

,,Bitterstoffrei": 
bei einem Alkaloidgehalt von o,o bis o,oo4% ; 

,,Bitterstoffarnl" : 
bei einem Alkaloidgehalt yon o,oo41 his o,o6o% ; 

,,Bitter" : 
bei einem Alkaloidgehalt yon tiber 0,06%. 

Urn die Mindestanforderungen an die Alkaloid- 
armut  in der DDR, die den zul/issigen H6chstbesatz 
mit bi t teren K6rnern vorschreibt, und in der DBR, 
die den quant i ta t iv  ermittel ten prozentualen Alka- 
loidgehalt zur Grundlage der Beurteilung macht, 
vergleichen zu k6nnen, wurden folgende Untersu- 
chungen vorgenommen. Es wurden loo-Kornproben 
von einwandfrei sortenechten alkaloidarmen K6rnern 
der Sorte ,,Mtincheberger Weiko I I r '  ftir die quan- 
t i ta t ive Analyse zusammengestellt,  die nach ent- 
sprechender Abnahme von ,,stiBen" K6rnern einen 
steigenden Anteil an normalbitteren K6rnern zuge- 
setzt erhielten. Urn die einwandfrei ,,sfiBen" K6rner 
als solche erkennen zu k6nnen, mul3te jedes Korn 
halbiert  und die eine Kornh~ilfte mit der Reagenzglas- 
kochmethode nach v. SENGBUSCH (1942) vorunter- 
sucht werden. Die zusammengehSrigen Kornh~tlften 
wurden dazu in zwei Reagenzgl~iser getan, die in 
gleicher Anordnung in zwei Reagenzglask6rbe gestellt 
wurden. Die Gl~iser des einen Korbes wurden mit 
Wasser beschickt, gekocht und mit  J J K  getropft. 
Alle Kornhtilften, die hierbei Niederschlagsbildung 
durch die Alkaloide zeigten, wurden aus dem Parallel- 
korb ausgeschieden. Die auf diese Weise kontrollier- 
ten Kornhi l f ten  wurden dann nach entsprechender 
Abnahme yon stil3en Kornh~ilften mit bi t teren Korn- 
h/dften auf loo erg~inzt, und durch Herrn Dr. P. 

SCHWARZE im Max-Planck-Insti tut  ftir Ztichtungs- 
forschung in K61n-Vogelsang quant i ta t iv  auf ihren 
Alkaloidgehalt untersucht,  woftir wir auch hier noch- 
reals bestens danken. Es wurden zwei Herktinfte der 
Sorte Weiko I I I  nach dieser Methode untersucht.  
Die eine Herkunft  stamrnte aus dem Aufwuchs 1959 
in Ungarn und die andere aus der Ern te  1959 aus 

Tabelle ~. A lkaloidgehalts-Bestimmungen 
(nach SCHWARZE) an I00 halbierten Kdrnern 
der Sorte Weiko I I I  mit steigendem Besatz an 

bitteren halbierlen Kdrnern. 

Alkaloidgehalt % 
Besatz init 

bitteren K6rnern Ungarische ] M~ncheberger 
Herkunft 

0,0253 0,0468 
0,0468 0,0476 
0,0606 0,0633 
0,0689 o,o716 
0,0751 0,0826 
0,0826 0,0964 

Mtincheberg in der DDR. Die Tabelle 1 zeigt die 
Befunde. Es ist hierzu noch folgendes zu sagen. 
Es ist wiederholt nachgewiesen, so yon KLINKOWSKI 
und P~EIL (1938) sowie Yon SvAB (196o), dab die 
Umweltverh/iltnisse den Alkaloidgehalt verSmdern 
k6nnen. Die zwischen dem niedrigeren Alkaloid- 
gehalt der ungarischen Herkunft  und dem der 
deutschen Herkunft  des Jahres 1959 liegende Diffe- 
renz ist in der Probe ohne bit tere K6rner auffallend 
hoch. SVAB (196o) land bei ihren Untersuchungen 
tiber den EinfluB des Standraumes auf den Alkaloid- 
gehalt bei einer Sorte ebenfalls Differenzen, die dies 
AusmaB hatten.  Die K6rner des Stammes 869 vom 
dichten Standraum wiesen bei ihr im Jahre  1956 
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einen Alkaloidgehalt von o, o4o% auf, 
w/ihrend die des weiten Standraumes 
o,o13% Alkaloide enthielten. Die Diffe- 
renz betrug bei der Untersuchung von 
SvAB 0,027% mit GD 5% yon o,o166%, 
w~ihrend die Differenz zwischen der 
Mtincheberger und der ungarischen Her- 
kunft  nur o,o21~ betrug. Die Streuung 
dtirfte demnach gerade noch im sorten- 
typisehen Bereich liegen. 

Nach diesen Ergebnissen liegen ftir das 
Bundessortenamt nur die Proben im Be- 
reich der , ,b i t ters toffarmen" Partien, die 
einen Besatz mit  1~ bi t teren K6rnern i 
aufweisen. Der Alkaloidgehalt der nor- 
malen gelben Bit ter lupinen schwankt 
nach HAGKBARTH-TROLL (1959) zwisehen 
o,350 und 1,55o~ und betr~gt im Durch- 
schnitt  o,896 %. 

Kornfarben als Signalfaktoren 
Auf den Wert yon Signalfaktoren fgr die 

Erkennbarkei t  der Alkaloidarmnt oder den Alkaloidge- 
halt von gelben Lupinen ist bereits wiederholt hinge- 
wiesen (TROLL 1956, HACKBARTK n. TROLL 1960 ). Die 
Notwendigkeit, StiBlupinen yon Bitterlupinen bereits 
am Korn und dann an der Pflanze und besonders im 
Knospenstadium voneinander unterscheiden zu k6n- 
nen, ohne sie chemisch zu untersuchen, wurde in der 
Erhal tungszucht  und bei der Saatgutvermehrung 
inamer dringender (CHRISTIANSEN-WENIGER 1944, 
TROLL und EFFlVIANN 1956 ). Die Weigk6rnigkeit kann 
bei Lupinus luteus durch zwei verschiedene Faktoren 
bedingt sein. Der pleiotrop auch auf den Pigment- 
gehalt der ganzen Pflanze wirkende Faktor  ,,niveus" 
steuert  die WeiBk6rnigkeit und wurde zuerst yon 
TROLL und SCHANDER (1938) beschrieben. Auch der 
Faktor  ,,albus" bewirkt WeigkOrnigkeit. Er  wurde 
durch v. SENGBUSCH (1940) bekannt  und yon TROLL 
(1956) sowie yon KRESS und ZAcHOW (1956) in seinem 
Erbgang untersucht  und als selbst~indig befunden. 

Neuerdings ist auch die schwarze Kornfarbe mit 
weil3er Sichel als Signalfaktor ftir den Alkaloidgehalt 
benutzt.  Sie zeigt in der 1959 in der DDR zugelasse- 
nen bi t teren Sorte ,,Schwako" auBer dem normalen 
Alkaloidgehalt auch die Platzfestigkeit der Htilsen 
an. Llber ihren Erbgang ist bis je tz t  folgendes be- 
kannt. Sie ist dominant tiber die gezeichneten For- 
men mit scharfer Sichelzeichnung (/alcatus) sowie 
tiber die gesprenkelten (parvimaculatus) und die 
weiBk6rnigen ,,niveus"-Formen. Sie wird daher yon 

Schwcd<o I ~  x @ Schworzs/chd 

Yl 0 &hwa4o 

~ ganz soh~r~ x'o;ner 

O 20/7.,Mo 

F2 I y~nz sehwarze/f'bPner 
Abb. k t{reuzungen zm" Grzietu~g vgllig schwarzer I{Sri~ez- bei L~D@*~s l~e~s. 

Abb. 2. Kornfarbentypen yon L~pi, gus luteus. Links ,,Schwakotyp", ansch[ieBend Aufhellungs- 
typen mit verschiedenem Pigmentanteil auf den beiden Seiten der Stchel. 

HACKBARTH (1957) als Coloratus (Col) bezeichnet, 
und die verschiedenen Abstufungen des schwarzen 
Anteils an der Kornfarbe werden als Glieder einer 
Serie von multiplen Allelen gekennzeichnet. Als 
jtingste Kornfarbe, die sich als Signalfaktor eignet, 
wurde bei Lupi~cus luteus die v611ige S c h w a r z -  
s a m i g k e i t  ohne weiBe Sichel entwickelt. Sie ist, 
wie Abb. 1 zeigt, aus folgender Kreuzung entstanden : 
Es wurde in Mtincheberg eine yon Herrn Prof. Dr. 
IL~LINKOWSKI erhaltene und yon KLINKOWSKI und 
HACKBARTH (1941) beschriebene iberische Wildform 
aus Vila Franca bei Coimbra mit  schwarz-weil3- 
gesprenkeltem Korn und schwarzer Sichel mit  einer 
schwarzk6rnigen Form mit weiBer Sichel (Schwako- 
typ) gekreuzt. Die weiBe Sichelung erwies sich auch 
bei reziproken Kreuzungen als dominant. In der F 2 
t ra ten erstrnalig ganz schwarze K6rner auf. Eine 
Ausz~thlung der Aufspaltung war bisher nicht m6g- 
lich, weiI die Kreuzungen stark von Viren und FuB- 
krankheiten (Fusarium und Pythium) befallen waren. 

Zu den bereits frtiher von TROLL (1948) beschrie- 
benen pigmentierten Samenfarben yon Lupinus luleus 
mit beiderseits weil3em Fleck innerhalb der Sichel 
am Nabelende, den sogenannten ,,WeiBbanchtypen", 
k6nnen heute noch neue hinzugeftigt werden. Sie 
k6nnen ebenfalls als Signalfaktor Verwendung linden. 
Die Abb. 2 zeigt, vom Schwakotyp angefangen, einige 
seiner neu aufgefundenen Aufhellungstypen, bei 
denen alien aber die helle Sichel vorhanden ist, durch 
welche die KornfEtche in zwei verschieden stark pig- 
mentierte  Teile getrennt wird. 

Der Wert  solcher Kornfarben, die bisher im Samen- 
Iarbensortiment nicht oder nut  selten vertreten 
waren, ist als Signalfaktor dann besonders hoch, 
wenn es sich nm solche mit rezessivem Erbgang 
gegentiber den Normalformen handelt. Die als rezes- 
sir  gegentiber jeder Pigmentierung erwiesene Wei[3- 
k6rnigkeit (niveus und atbus) ist daher Itir Kenn- 
zeichnungszwecke auBerordentlich geeignet. Es trifft  
ftir sie zu, dab sie vor der Zeit, in der die alkaloid- 
armen Lupinen dnrch v. SEI~GBUSC~I (1930) erarbeitet 
wurden, nur ganz vereinzelt in der Li tera tur  erw~ihnt 
ist und deshalb in den letzten 30 Jahren auch 
nicht als hartschalig im Boden Iiegend gefunden wurde. 
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Bei rezessiv vererbenden Kornfarben als Signalfaktor 
ohne pleiotropen Effekt wirkt sich jede Fremd- 
best~ubung mit nicht zur Sorte geh6rigen Formen 
an den KSrnern der F 1 aus. Bei dem pleiotrop 
wirkenden Faktor , ,niveus" ist nach TROLL und 
SCI~ANDZR 0938) bereits die F~-Pflanze durch den 
Pigmentgehalt auff/illig ver~indert. Die Kreuzungs- 
k6rner haben aber immer die Kornfarbe und die 
physiologisehen Eigenschaften der Mutterpflanze. 
Die Kornuntersuchung des Erntegutes kann also 
keine Fremdbest/iubung, die im Anbaujahr statt-  
gefunden hat, feststellen. Das ist fiir die Rein- 
erhaltung der Sorten eine beachtliche Gefahr. 

Der Wert der Signalfaktoren als Kennzeichner 
liegt also darin, sortenfremde Beimischungen bei den 
alliahrlichen Bereinigungen schnell, leieht und ein- 
deutig erkennen zu k6nnen. In weigk6rnigen siiBen 
Soften, die heute im deutschen Anbaubereich tiber- 
wiegen, sind gezeicbnete, d .h .  pigmentierte und 
bittere K6rner sortenfremd. Dasselbe trifft for 
bittere Sorten mit gezeichneten K/Srnern zu, in denen 
siiBe und weiBe K6rner unerwiinscht sind. Die 
Hauptgrtinde fiir das Auftreten yon unbeabsiehtigten 
Vermischungen in dem Saatgut versehiedener Anbau- 
stufen sind folgende: 

1. Die Verunreinigungsm6glichkeiten auf dem 
Speicher, in den Reinigungs- und Aufbereitungs- 
maschinen, bei der Trocknung, durch die S~icke, in 
der Drillmaschine und durch die M~ih- und Dreseh- 
maschine oder durch den M~ihdrescher. 

2. Der Durchwuchs aus hartschalig, langj~ihrig 
ungekeimt im Boden liegenden K6rnern yon friiherem 
Bitterlupinenanbau oder aus dem Sehafmist yon 
solchen Stgllen, in denen Bitterlupinen gefiittert 
wurden und einzelne K6rner ungefressen in den Mist 
Iielen. 

3. Die Kreuzungen der siigen weil3k6rnigen platz- 
festen Formen mit benachbarten oder innerhalb einer 
Entfernung yon 3oo m wachsenden gelben Bitter- 
lupinen mit platzenden Hfilsen oder mit dem Dureh- 
wuchs von bitteren Pflanzen mit gezeichneten K6r- 
nern. Diese Fremdbefruchtung geschieht durch Bie- 
nen, Welche die Lupinen gern als Pollenspender auf- 
suchen. 

Aus dem Erbgang der Kornfarbe und des Alkaloid- 
gehaltes nach einer unbeabsichtigten Kreuzung er- 
gibt es sich in den Folgegenerationen, dab aus dem 
Wert yon Signalfaktoren auch eine Gefahr werden 
kann, wenn keine alljghrliche Bereinigung statt-  
findet. Die Neukombination der unabMngig von- 
einander vererbenden Eigenschaften verwandelt die 
erwiinschten M6glichkeiten der manuellen oder ma- 
schinellen Bereinigung dann in das Gegenteil. Dies 

soil an dem Erbgang der weiBen niveus (n!vl (d l) >i /Kor> 
farbe yon alkaloidarmen dulcis \d~ul/ Formen nach 

der Kreuzung mit solchen Pflanzen gezeigt werden, /'D h 
die gezeichnete \Niv) bittere \~1ul] K6rner haben. 

Aus den i3bersiehten 1, 2 und 3 ist der Erbgang dieser 
bzw. der reziproken Kreuzung bis zur F~ zu ersehen. 
Die Schema Nr. 11, 12, 15 der l~bers. 2 sind die 
gefiirchteten weiBk6rnigen bitteren Formen, die den 
Weft der Weil3k6rnigkeit als Signalfaktor in eine 
Gefahr verwandeln. Die absolute und prozentuale 

H.-J. T R O L L  und H. EFFMANN: Der Ztichter 

Obersicht ~. Erbgang der Kor#farbe u~d des Alkaloid- 
gehaltes bei gelbe~ Lupinen (Lupinus luteus). 

Elternpfl.: Phgnotyp = Gezeichnet, Bitter • weir3, siig 
(Kreuzung) 

Niv Dul niv dul 
P : Genotyp = • 

Niv Dul niv dul 
Geschlechtszellen = Niv, Dul • niv, dul 

Niv DuI -~uBerlich alle wie Korn 
K r e u z u n g s k o r n  -- niv dul der Mutterpflanze. 

Genetisch : heterozygot, 
1 Gruppe 

Tochterpfl.: Phgnotyp -= Gezeichnet, Bitter • Gezeichnet, 

F~ : Genotyp = 

Geschlechtszellen = 

T o c h t e r k 6 r n e r  = 

Enkelpfl.: Ph~inotyp = 

F 2 : Oenotyp = 

E n k e l k 6 r n e r  = 

Bitter 
(Selbstung) 

Niv Dul Niv Dul 
x niv dul niv dul 

Niv Dul, Niv Dul, 
Niv dul • Niv dul, 
niv Dul, niv Dul, 
niv dul • niv dul, 

~ul3erlich alle gleich: alle ge- 
zeichnet, alle bitter 
Genetisch : 9 verschiedene Grup- 
pen., 7dbers. 3 

Auf Grund der Neuverteilung 
der Geschlechtszellen in F 1 
(Ubersicht 2) 12 Bitter : 4 siif3, 
12 Gez. : 4 well3 
Ubersicht 3 : 9  Gruppen in 16 
Kombinationsm6glichkeiten 
4 Gruppen mit dem Verh~iltnis: 
9 Gezeichnet Bitter : 3 Ge- 
zeichnet sill3 : 3 weiB Bitter:  
1 weiB siiB. 

f)bersicht e. Vecteilu~g der Geschlechtszellen und dami~ 
der Gene in F a, welche die Ge~otypen dee F 2 bestimmt. 

Niv Dul n lv  dul 

Niv Dul Niv Dut 1 
Niv Dul 

Niv dul 

nivDul 

niv dul 

Niv Dul 2 
Niv dul 

Niv Dul 3 
niv Dul 

Niv Dul 4 
niv dul 

I 

Niv dul il iv Dul 

Nivdul 5 NivDul9 
Niv Dul niv Dul 

Niv dul 6 nivDullo 
Niv dul Niv dul 

Nivdul 7 n ivDul l l  
niv Dul nivDul 

Niv dul 8 i nivDu112 
niv dul I niv dul 

niv dul 13 
Niv Dul 

niv dul 14 
Niv dul 

niv dul 15 
niv Dul 

niv dul 16 
niv dul 

Zusammensetzung der Folgegenerationen bis zur F 4 
von Kreuzungen zwischen ,,siig weiBk6rnig" • ,,bit- 
ter pigmentiertk6rnig" oder reziprok, wie sie bei 
gleicher, a6facher ungest6rter Vermehrung zu er- 
warten w~ire, ist aus Tab. 2 ersichtlich. 

In der F 2 und den folgenden Generationen treten 
zwei neue Kombinationstypen auf, die den Weft der 
Signalfaktoren far die Bereinigung beeintr~ichtigen. 
Das h~iufige Auftreten yon ,,alkaloidarmen pigmen- 
t ierten" Formen in den Saatgut-Anerkennungsproben 
ist den Untersuchungsstellen bekannt. Je st~irker 
sich das Verh~iltnis der ,,bitter pigmentierten" : ,,siil3 
pigmentierten" K6rner dem Verh~iltnis von 1:1 
n~ihert, um desto ~iltere Folgegenerationen nach der 
Kreuzung mug es sich handetn, wenn nicbt aul3erdem 
noch andere Vermischungsm6glichkeiten beteiligt 
sind. Die 1933 zugelassene Sorte ,,v. Sengbuschs 
Miincheberger gelbe Griinfutter Siifilupine", die in 
der DDR 1948 gestrichen wurde, aber bis 195o aus- 
l id,  ist mit ihren pigmentierten K6rnern noch heute 
eine Quelle des Durchwuchses und der Fremdbeffuch- 
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tung. Dieser Durchwuchs ist ffir 
die heutigen platzfesten weiBk6r- 
nigen Soften sehr unerwfinscht, 
well die erste SfiBlupinensorte 
noch platzende Hfilsen hatte.  Die 
Neukombinationen aus Kreu- 
zungen yon ,,sfiB, weigk6rnig, 
platzfest" • ,,sfiB, pigmentiert-  
k6rnig, platzend" sind 1. die 
, ,weiBk6rnigplatzenden" und 2. 
die ,,pigmentiertk6rnigen platz- 
festen". Beide Formen sind sfig. 
Die ,,weiBk6rnig platzenden" 
werden bei der Reife und Ernte  
meist verloren gehen, so dab ein 
Uberschug an , ,pigmentiertk6r- 
nigen platzfesten" zu erwarten 
sein wird. 

Ubersicht 3. Zusammenfassung der Genotypen der F~ und ihre phiinotypische A us- 
priigung. 

t{omozyg, domin. 

Homozyg. domin. 

Heterozyg. domin. 

tteterozyg, domin. 

t{omozyg, domin. 

Heterozyg. domin. 

ttomozyg, rezessiv 

t{omozyg, rezessiv 

Itomozyg. rezessiv 

Genotyp Nr. in f~oers. 2 Ph~notyp 

Befunde der Samenkontrolle 
bei der Saatgutvermehrung 

Die Untersuchungen der Saat- 
gutpart ien verschiedener Anbau- 
stufen von StiBlupinen der brandenburgischen Be- 
zirke auf den Besatz mit bi t teren und pigmentierten 
K6rnern geh6ren mit zu den Aufgaben der Ab- 
teilung Saat- und Pflanzgutuntersuchung des Insti- 
tutes ffir landwirtschaftliches Versuchs- und Unter- 
suchungswesen in Potsdam. Der Sfiglupinenanbau 
(Vermehrungs- und Konsumanbau) nimmt in den ge- 
nannten Bezirken lt. Statistischem Jahrbueh 2959 
der DDR nachstehende Fl~ichen ein: 

AnbaufI/iche 
Bezirk 

1958 i959 

Potsdam 3824 ha 449o ha 
Frankfurt/O. 3860 ha 4582 ha 
Cottbus 1238 ha .1759 ha.. 
Insgesamt 8922 ha lo831 ha 

Die Fl~tchen wurden in diesen Jahren ausschlieBlich 
mit der Sorte Mfincheberger Weiko III  bestellt, so dab 
eine beachtliche Anzahl Untersuchungsmuster der- 
selben Sorte anfiel, t iber  die Ergebnisse der Pots- 
damer SfiBlupinen-Untersuchungen in den Jahren 
1952--1954 ist yon TROLL und EFFMANN (1956) be- 
r ichter worden. Hier  sollen die umfangreichen Be- 
funde der Jahre 1957 bis 1959 zur Darstellung kom- 
men, und darfiber hinaus zum Teil auf die Ergebnisse 
der Jahre 1955 und 1956 zurfickgegriffen werden. 
Die Auswirkungen des Signalfaktors ,,weiBe Korn- 
Iarbe" ffir den praktischen Anbau kommen dabei 
mit durch die Zahl der nicht anerkennungsf~higen 
Part ien zum Ausdruck. 

Zun~tchst soll ftir die Jahre 1957--1959 eine LTber- 
sicht fiber die Ergebnisse der Untersuchungen aus- 
schlief31ich auf den Besatz mit bi t teren K6rnern in 
Tabelle 3 gegeben werden. Es handelt  sich in diesen 
Part ien sowohl um die weiBen bi t teren als auch um 
die pigmentierten bi t teren K6rner. In den hohen 
Anbaustufen ist die Zahl der Partien mit einem 
Besatz yon mehr als 1% bit teren K6rnern sehr ger ing,  
weil sie noch vom Zfichter kontrolliert und bereinigt 
werden. Von der Eli te abw~irts nimmt der Besatz 
merklich zu. Die starke Umrandung in der Tabelle 3 
kennzeichnet die Zahl der Partien, die im Bereich 

Der Z~chter, 31. Band 

Niv Dul 
__~vv t{omozyg, domin. Dul i i Gez. Bitter 

Niv Dul 
Heterozyg. domiI1, du~ 2, 5 2 Gez. Bitter 

Niv ~ ys~omoz*'", domin. Dul 3, 9 2 Gez. Bitter 
niv Dul 
Niv Dul 

Heterozyg. domin, du~ 4, 7, lo, 13 4 Gez. Bitter 
r l lv  

N i v  d u l  
H o m o z y g .  r e z e s s i v  du~  6 1 Gez.  siiB 

N i v  d u l  
n i v  t - Iomozyg ,  r e z e s s i v  du~  8, 14 2 Gez.  siiB 

niv Heterozyg. domin. Dul niv du~ 12, 15 2 weiB Bitter 

niv Dul Homozyg. domin, i i i weiB Bitter 
n i v  D u l  

n i v  d u l  
~ -  H o m o z y g .  r e z e s s i v  16 1 weiB siiB 
nlV dul 

16 

des zul~issigen H6chstbesatzes liegen, um in ihrer 
Anbaustufe die Anerkennung als Saatgut zu errei- 
chen. Die Zahl und der Prozentsatz der deshalb 
aberkannten Part ien in den genannten Jahren geht 
dann aus Tabelle 4 hervor. 

Es zeigt sich aus Tab. 4, dab die Zahl der Partien, 
die wegen zu hohen Besatzes mit bi t teren K6rnern 
aberkannt werden mugten, im Fallen begriffen ist. 
Die Analyse der Zahl der Part ien in Tab. 5, die auf 
ihren Besatz mit pigmentierten (bitteren und sfiBen) 
K6rnern untersucht wurden, weist ffir die Zeitspanne 
yon 1957 bis 1959 dieselbe, aber noch st~trker fallende 
Tendenz auf. Die optische Wahrnehmbarkei t  hat 
sicher oft zu Handverlesungen Anlag gegeben. Die 
Differenzen, die in der Gesamtzahl der untersuchten 
Part ien zwischen den Tabellen 3 und 4 einerseits und 
den Tabellen 5, 6 und 7 andererseits bestehen, er- 
kl~iren sich daraus, dab in die Tabelle 3 und 4 die 
Ergebnisse der sogenannten , ,Privatuntersuchungen" 
der Handelssaaten nicht mit einbezogen sind. Um zu 
erkl~iren, worauf die Differenzen beruhen, die zwi- 
schen den hier publizierten Angaben fiber die H6he 
der Zahl der allj~thrlich in Potsdam untersuchten 
Lupinenproben mit m6glicherweise an anderer Stelle 
ver6ffentlichten Angaben bestehen, sei betont,  dab 
hier nur Zahlen yon den Part ien ausgewertet wurden, 
deren Anbaustufe feststand. Alle als , ,Rohware" 
0hne Angabe der Anbaustufe untersuchten Part ien 
wurden hier unberficksichtigt gelassen. Wenn diese 
mitberfieksichtigt worden w~ren, k/imen weir h6here 
Zahlen in Betracht,  als sie die nachstehende Zusam- 
menstellung bringt. 

In Potsdam wurden untersucht : 
1955 2565 Proben der Sorte Weiko I I I  
1956 3392 Proben der Sorte Weiko I I I  
1957 41o6 Proben der Sorte Weiko I I I  
1958 3174 Proben der Sorte Weiko I I I  
1959 2o89 Proben der Sorte Weiko I I I  

Auch diese Angaben erfassen noch nicht die Gesamt- 
zahlen der in der DDR allj~ihrlich untersuehten 
Lupinenproben, da auch die Abteilungen ffir SaM- 
und Pflanzgutuntersuchungen der entsprechenden 

16"  
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Tabelle 2. Theoretische Zusammensetzung der Folgegenerationen einer Kreuzung 
yon ,,si2/3 weiflhgrnig" • ,,bitter pigmentierthgrnig" gelben Lupinen bei gleicher, 

16 fachee Vermehrung. 

Generadon 

Kreuzungskorn 
Fz-Pflanzen 
F~-Pfianzen 
Fs-Pflanzen 
FrPf lanzen  

bitter-pigm. I bitter-weiB 

1 (wenn Sbi~ter pigna. 
i IO0 [ - -  - -  

1~ 9 56,25 [ 3 18,75 
39,o51 6o 23,44 

13o8 31,931 996 26,32 

s0fl-pig-m. 
abs. % 

63 18,75 
23,44 

996 24,32 

siig-weiB I Gesamtz. 
abs. [ % der PI1. 

:L (wenn ~ sii8 weir) 
- -  - -  | 1 

1 6,25 [ 16 
36 14,o7 [ 256 

796 19,431 4096 

Tabelle 4. Gesamtzahl der in den Jahren 1957--i959 in Potsdam au/ 
Besatz rail bi t tere n (wei[3en und pigmentierten) Kdrnern untersuchten 
Partien der Sorte Weiko I I I  und die Prozentsiitze der wegen zu hohen 

Besatzes nicht anerkennungsfiihigen Partien. 

Summe 

1957 
Anbau- ZehI d. [ davon aberk. 

STE--zGEStUfe ~ ~ %  

SSE 20 - -  - -  
-1 1 3  

E 275 17 6,2 
H z  162 20 2,2 
Nb I 348 34 9,8 
Nb I I  241 28 1,6 
kids .  1729 232 3,4 

Zehl d. 
Partien 

1 

2 4 

48 
158 
208 
74 ~ 

135o 
2851 332 ~ 2 5 3 5  

1958 
davon aberk. 

1 ,6 
8 ,8 

88 ,9 

76 ,6 
173 6,82 

1959 
ZahI d, davon aberk, 
Partien abs. % 

6 
1 

44 
54 

168 1 0,6 
311 13 4,2 
736 52 7,1 

115 9 7, 8 
75 5, 22 

Tabelte 6. GesamtKah2 der in den Jahren 1955--I959 in Potsdam mit pigmentierten (siiflen und bitteren) Kdrnern unter- 
suchten Partien der einzelnen Anbaustufen der Sorte Weiko I I I  und die Prozentsiitze dee voegen zu hohen Besatzes mit 

~nbaustufe 

'~GE 
;TE 
;SE 
;E 

~b I 
~b I I  
tds. : 

I 1955 
ZahI d, devon aberk. 
Par tien abs. l % 

1 

2 
io 

42[ 
IO1 
97 

248 
lo87 

1588 Summe 

8 

7 
12 

43 
194 

264 

19,o5 
6,93 

12,37 
17,34 
17,85 

16,62 

)igmentierten Kdrnern nicht amrkennungsfdhigen Partien. 

Zahl d. 
Partien 

6 
24 
41 
39 
9 I 

235 
lz6 

2112 

2674 

1956 
I davon aberk. 
i eb,. I % 

1 2,44 
2 5,13 
7 7,69 

20 8,51 
20 15,87 

524 24,81 

574 21,46 

I ZahI d. 
Partien 

1 
20 
76 

275 
162 
367 
240 

2080 

3221 

1957 
devon aberk. 

abs. I % 

13 4,73 
5 3,o9 

21 5,72 
17 7,08 

2ol 9,66 

257 i 7,76 

1958 
Zahl d. davon aberk. 
Partien abs. ! % 

! 
1 - -  

4 --  
26 - -  
48 - -  

158, 2 L26 
214 6 2,80 
749 16 2,14 

1521 92 ] 6,05 

2721 116 4 ,26  

1959 
Zahl d. davon aberk. 
Parfien abs. [ % 

6 
1 

44 
54 

168 z ] 0,60 
315 2 0,63 
747 1 o,13 

412 2 0,48 

1747 6 I 0,34 

Tabelle 8. Anzahl der Partien der Si~[3lupinensorte Weiko I I I  und ihr mittlerer prozentualer Besatz mit bitteren pigmen 
tierten und si~flen pigmentierten Kdrnern in den Jahren t955--1959. 

Anbaustufe 

ZGE 
STE 
SSE 
SE 
E 
Hz 
Nb t 
Nb II  
Hds. 

Zahl d. 
Partien 

1 
2 

10 
42 

l o l  
97 

248 
lo87 

1588 

1955 1956 
0% 0% ~5% 
bitter sfiB Zahl d. bitter 
pigm. pigm. Partien pigm. 

2 
O,O O,O - - 6  
o,o o,o 24 
o,1 0, 3 41 
0,59 39 
0,62 0,09 9 a 
:,37 t,29 235 
1,41 1,73 126 
1 ,9~  / 2 ,1o  2112 

J 2674 

Tabelle 9. Ex- und Reimp. 

Summe 

O j O  

0,04 
o, 17 
O, 10 
0,52 
1,09 
1,19 
1,67 

| 
sfiB 

pigm. 

O,O 
0 ,08  
O,31 
o,43 
0,75 
1,58 
1,77 
2,83 

1957 
| 

Zahl d. bitter 
Partien pigm. 

1 0,0 

20 0 ,05  
76 o,o6 

275 o,34 
162 i 0'57 
367 0,87 
240 1,O2 

208o 0,98 

3221 I. 

1958 
0% 
stiB Zahl d. 

pigm. Partien 

- -  1 

o,o 4 
0,05 26 
0,05 48 
o,28 158 
0,55 214 
o,85 749 
1,18 
1,69 1521 

2721 

bitter stiB 
pigm. pigm. 

O,O O,O 
O,O O,O 
o,o 0,04 
0,02 o,o 
o, 12 0 ,08 
0,37 0,34 
0,57 0,82 

1,16 1,7o 

Z a h l  d .  Partie [ Probenje Aufwuchs 
Nr. ] 500 Korn in 

1 DDR 
2 194 Ungarn 
3 lOO DDR 

4 3 6  D I ) I R  
5 ~87 Ungarn 
5 a 66 Ungarn 

~ortuntersuchungen yon Gelben Siifllupinen Weiko Z I I. 

Mittlerer Besatz % mit K6rnern 
Bitteren 

insges. 

0,85 
3,10  

10,O1 

0,75 
1,57 
2,51 

weiB 
bitter 

0,65 
3,02 
9,85 

0,53 
1,48 
2,43 

pigm. 
bitter 

O~20 
0 ,08  
O, 16 

0,22 
0 ,09  
0 ,08  

pigm. 
sfi0 

o,7o 
0 ,50  
o,34 

0,31 
o,37 
0,29  

pigm. 
insges. 

0,90 
0,58 
0,50  

0,53 
0,46 
0,37 

Ernte- Anbau- 
jahr stufe 

1956 Hz 
1957 Nb I 
1958 Nb II  

1957 I-Iz 
1958 Nb t 
1958 Nb II] 

1959 
0% | Zahl d. bitter sOB 

Partien pigm. pigm. 

6 O,O O,O 
1 O~O O,O 

44 o, o2 0,09 
54 0,o5 0,06 

168 O, l l  0,09 
315 0,23 o, 17 
747 0,32 0,50 

412 0 ,30  0 ,45 

1747 
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Inst i tute  in Rostock, Halle und Leipzig noch solche 
Untersuctmngen durchftihrell. 

In die Tabelle 6 sind auch die Untersuchungs- 
befunde fiber die Zahl der pigmentierten K6rner in 
den Jahren 1955 und 1956 aufgenommell worden. 
In diesen Jahren hat te  der Besatz mit  pigmentiertell 
K6rnern eine besorgniserregende I-I6he erreicht. Er  
betrug 1955 bereits bei fiber 19~/o aller Elitepartiell 
mehr als 2%. Die Zahl der wegeu zu hohen Besatzes 
mit pigmentiertell K6rllern nicht anerkellnungs- 
fahigell Part ien war ~956 am h6chsten. Bereits ~957 
waren die Part ien aber wieder so weit bereinigt, dab 
mehr Aberkennullgen wegen zu hohen Besatzes mit 
bi t teren K6rllern (siehe Tab. 4) erfolgen muBten als 
wegen des Besatzes mit pigmelltiertell K6rnern. 

Die Tabelle 7 zeigt far die Jahre 1957--1959 einell 
fast iiberraschend lliedrigen Besatz der Partien mit 
pigmentierten bi t teren K6rnern. Das gab die Ver- 
anlassung, eine Vergleiehsm6glichkeit far die H6he 
des Besatzes mit pigmentiertell bitterell ulld pigmen- 
tiertell alkaloidarmen K6rnern zu erarbeiten. Dies 
geschah in der Berechnullg des mittleren Besa t ze s  
der einzelllell Anbaustufen in den verschiedenen 
Jahrell, wie es Tabelle 8 zeigt. Es ist  dabei auf- 
fallelld, dab in dell h6chsten Anbaustufen bis zur 
SSE der Anteil stiBer an der Gesamtzahl der pigmen- 
t ierten K6rner h6her ist als der yon bi t teren pigmen- 
tierten. Das muB mit dem Durchwuchs der K6rner 
erkl~trt werden, die vom Anbau der ersten gelben 
SiiBlupillensorte ,,v. Sengbusehs Miillcheberger gelbe 
Griinfutter Stil31upine" her noch hartschalig im Boden 
lagen. Das in den tats~ichlichen Befunden der Jahre 
1955--1959 angetroffene Verh~tltnis der bi t ter  pig- 
mentier ten : saB pigmentierten K6rner, wie es 
Tab. 8 ausweist, entspricht in den niederen Anbau- 
stufen roll  der Elite abw/irts dem theoretisch erwar- 
teten (siehe Tab. 2) sehr weitgehelld. Damit wird 
lloch eillmal der Wert des Signalfaktors ,,weiBe Korn- 
farbe" und die Notwendigkeit der alljiihrlichell Be- 
reinigung unterstrichell. 

Gr613ere Schwierigkeiten silld dalln zu erwartell, 
wenn die kennzeichnellde Sigllaleigellschaft ,,weil3e 
Kornfarbe",  die auf zwei verschiedenen Faktorell, 
niveus und albus, beruhen kann, mit beiden Faktoren 
in eillem Gebiet zum Allbau kommt. In der Fa aus 
spontanen Kreuzungen silld dann pigmentierte K6r- 
ller zu erwartell, die nach TROLL (~956) und KRESS 
und ZAc~IOW (~956) ill der Fa im VerNiltnis yon 
9 pigmentierten : 7 weiBk6rlligen aufspalten. Dies 
ist bisher durch die Trellnung der Anbaugebiete der 
beiden in der DDR zugelassellen gelben SiiBlupinen- 
sorten vermieden wordell. All der Entwicklullg yon 
Formen, die far die Farbfaktoren doppelt rezessiv 
sind, wird in Miincheberg gearbeitet.  

Wie stark sich die Zunahme des Besatzes von 
bitterell K6rnerll auswirkeli kalln, wird all den Zah- 
len der Tab. 9 gezeigt. Hier  handelt es sictl um sol- 
ches Material, das zur Vermehrullg nach Ullgarn und 
dann wieder zuriick in die DDR kam. Das Ausgangs- 
material  ulld das Nachbaumaterial  nach der Rack- 
kehr, das wieder in der DDR aufwuchs, beanspru- 
chen dabei besonderes Interesse. 

Die starke Zunahme der Gesamtzahl der bit teren 
K6rner, insbesolldere der weil3k6rnigen in der Part ie 
Nr. 3, dtirfte zwei Griillde haben. Der eille besteht 
wahrscheinlich darin, dal3 die Hochzuchtpart ie  Nr. 1 

im Jahre 1956 bereits ill der DDR der FremdbestAu- 
bung ausgesetzt war. Der in Ungarn entstandene 
Auiwuchs ist dort vermutlich yon pigmentierten 
K6rllern bereinigt wordell, bevor er zurtickgeschickt 
wurde, sonst hiitte die Zahl der pigmentierten K6rner 
h6her sein miissen. Er  ist aber von o,9 auf 0,58% 
zurtickgegangen. Es ist ein gegenaber den Erwar- 
tungen stark fiberh6hter Anteil weiBk6rniger bi t terer  
Formen als Nachbau I aus Ullgarll zurtickgekommen. 
In Ullgarn k6nnte eille Fremdbest~ubung mit einer 
weiBk6rnig bitterell Form vermutet  werden, weil der 
Prozentsatz der weiBk6rnig bi t teren 146rner sich mehr 
als verdreifacht hat. Da aber nicht bekanllt ist, dal3 
es dort  derartige Sorten oder Formen gibt, bleibt llur 
die Erkl~trung, dab sich im Jahre 1958 die bit terell  
weiBk6rnigen Formen prozentual starker vermehrt  
haben als die siiBen weiBk6rnigen niveus-Formen. 
DaB dies unter  un@nstigen Umweltverh~ltllissen der 
Fall sein kanll, wurde yon TEOI-L (1956) bereits nach- 
gewiesen. 

Zusammenfassun~ 
Nach einer Definition des Begriffes ,,Signalfaktor" 

bei gelbeI1 Lupinell werden eillige dafar in Betracht  
kommende Eigenschaften aufgez~ihlt. Die ill der 
DDR und DBR bestehenden Vorschriftell far die 
Anerkennullg yon Saatgut der verschiedellell Anbau- 
stufen und die Zulasslmg yon Sorten werden ver- 
glichen und dutch Versuche die Beziehungen zwischell 
qualitativem Besatz mit  bi t teren K6rnern und quan- 
t i ta t ivem Alkaloidgehalt aufgestellt. 

Von den Kornfarben werden die Weil3k6rnigkeit 
sowie die Verschiedellell Schwarzsamigkeiten mit  und 
ohne Sichel auf ihren Wert als Signalfaktor ulld auf 
ihren Erbgang ulltersucht. 

Die Befullde der Samenkolltrolluntersuchungen in 
Potsdam der Jahre 1955--1959 werdell tabellarisch 
aufgezeigt ulld die Zusammenh~tnge mit  dell genetisch 
zu erwartelldell Verhiiltllissen diskutiert.  Die gefull- 
denen Ergebnisse der bi t ter  pigmentierten und der 
siil3ell pigmentierten K6rner entsprachell dell theore- 
tisch begrttndetell Erwartungen weitgehelld. Die 
Tragweite der Signalfaktorell far die Auslalldsver- 
mehrungen volll gelben Lupillen wurde aufgezeigt. 
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Leistungsvergleich zweier Champignonsorten* 
V o n  GERDA FRITSCHE u n d  REINHOLD VON SENGBUSCH 

Mit 4 Abbildungen 

Der Champignon (Psalliota bi@ora Lg.) ist im Ver- 
gleich zu anderen genutzten Pflanzen eine sehr junge 
Kulturpflanze. Er  wurde im 27. Jahrhunder t  erst- 
malig angebaut, zu einer Zeit also, in der der Mensch 
andere Pflanzen, z. t3. Getreide und Kernobst, schon 
seit Jahrhunder ten knltivierte. Auch eine gewisse 
zfichterische Bearbeitung dieser Pflanzen durch Aus- 
lest und Vermehrung der besten Typen war schon 
vorgenommen worden. 

Eine Zfichtung des Champignons war auch im 
17. Jahrhunder t  noch nicht mSglich, da man weder 
steril arbeiten noch die Sporen zum Keimen bringen 
konnte. Man holte sich frisches Mycel yon den Fel- 
dern und vermehrte es auf Pferdemistkompost (KI, IG- 
MAN 1950 ) . 

Erst  Ende des 19. Jahrhunder ts  erhielt man auf 
kfinstlichem N~thrboden die ersten keimenden Spo- 
ren. Von da an beganllen einige private Champignon- 
anbauer mit  der ZtYchtnng des Champignons. Ihre 
Tfitigkeit wurde streng geheim gehalten. Daran hat  
sich his heute nicht viel ge~indert. 

Das Ergebnis der ztichterischen Bearbeitung ist 
eine stattliche Reihe yon Handelssorten. Nicht alle 
unterscheiden sich voneinander. Zwischen einzelnen 
Soften gibt es jedoch augenscheinlich erhebliche Er- 
tragsunterschiede. Von einigen Champignonanbau- 
ern wird diese, yon anderen jene Sorte bevorzugt. 
Auch in der GrSBe und Form der Pilze weichen einige 
Sorten voneinander ab, doch kann man dariiber nur  
nach langen Beobachtungen etwas aussagen. Der 
Champignon reagiert stark auf Umwelteinfliisse. 
Sorten mit  vorwiegend kr~tftigen Pilzen bilden mit- 
unter  langstielige und zarte Pilze aus und umgekehrt.  
Am sichersten kann man die Champignonsorten his- 
her an ihrer Farbe unterscheiden. Es gibt braune, 
blonde, cremefarbige und weil3e Sorten. Aber auch 
hier t reten Abweichnngen auf. Bei den weiBen Sorten 
erscheinen mitunter,  besonders gegen Ende der Ernte-  
periode, verf~rbte Pilze auf den Beeten. Bei einer der 
yon uns gepraften Handelssorten schwankt die Farbe 
in der Regel zwischen weiB his fast blond. SchlieBlich 
kann man beim Champignon auch Geschmacksunter- 
schiede feststellen. Dieser Eigenschaft ist bisher in 
der Zfichtung noch kaum 13eachtung geschenkt 
worden. 

* Frau Prof. Dr. E. SCI~IEI~AN~r zum 8o. Geburtstag 
gewidmet. 

Da die ztichterische Bearbeitung des Champig- 
nons noch am Anfang steht, werden wahrscheinlich 
erhebliche Leistungssteigerungen zu erwarten sein. 
Aber nicht nur durch Ztichtung, sondern auch durch 
Verbesserung der Kulturmethoden wird man die 
Ertr~tge steigern k6nnen. Die Forschung hat  sich 
bisher vor allem der zuletzt genann• MSglichkeit 
zugewendet. So wurde vor nicht allzulanger Zeit das 
Pasteurisieren des Kompostes eingeftihrt, wodurch 
der Sch~tdlingsbefall reduziert und der Kompost noch 
besser fiir die Kul tur  pr~tpariert wird. Auf dem 
Gebiet der Kompostierung leisteten besonders SINDEN 
und HAUSER (1950, 1953 ) wertvolle Forschungs- 
arbeit. Die Einffihrung des Stellagen- sowie des 
Kistensystems ermSglichte eine bessere Ausnut- 
zung der Rgume. Neue Spickverfahren wit  das 
,,Untermischen der Bru t "  (mixed spawning) nach 
HAUSE~ und SINDEX (1959) und das ,,Aufschiitteln 
der Bru t "  (shake up spawning) nach RIBER RAS- 
MUSSEN (1959) brachten Ertragssteigerungen, das 
,,Aktivmycel-Spick- und Anbauverfahren" nach 
HUItNI~E und vosl SEXGBUSCH (1959) auBerdem eine 
Vorverlegung des Ertragsbeginns mn 2 Wochen. 

In Europa sowie den US A befassen sich die staat-  
lichen Forschungsstellen fast nur mit Anbaufragen. 
Die vielen Probleme, die die ztichterische Bearbei- 
tung des Champignons betreffen, wie Fragen der 
Konstanthal tung der Sorten sowie Sortenpriifungen, 
mul3ten bisher zuriickstehen. 

W~ihrend in der Bundesrepublik alle Gemasesorten 
im ,,Bundessortenamt far Nutzpflanzen" in Rethmar  
bet Hannover  geprfift werden, ehe sie far den Handel 
zugelassen werden, gibt es eine staatliche Anerken- 
nung der Champignonneuziichtungen nicht. Es 
gibt somit auch keinen Sortenschutz. Jeder kann 
Brut  unter seinem Namen in den Handel bringen. 
Sollte es sich dabei um die Mycelvermehrung einer 
anderen Sorte handeln, ist dies kaum nachzmveisen. 
Es gibt keine Zentralstelle, die Champignonsorten 
prtift. Man hat sich bisher noch sehr wenig mit der 
Technik der Sortenpriifungen befaBt. Eine Erkl{t- 
rung hierftir kann man nicht zuletzt in der Tatsache 
finden, dab Sortenversuche beim Champignon weit- 
aus schwieriger durchzuftihren sind als  bet anderen 
Kulturpftanzen. 

Der Ertrag h~ingt yon auBerordentlich vielen Fak- 
toren ab. Der Pferdemistkompost, auf dem der 
Champignon im allgemeinen kultiviert wird, bedingt 


