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nicht auch i n d e n v o r h a n d e n e n S t e i n k r e i s e n solche B e i 
setzungen v o r g e n o m m e n haben. 

I m Z u s a m m e n h a n g m i t dieser F r a g e ist es v o n Interesse 
zu wissen, ob a u f G r u n d der astronomischen Or ient ierungs-
th-eorie eine A l t e r s b e s t i m m u n g v o n O d r y mögl ich ist. I n 
l>ezug a u f die S o n n e n w e n d o r t u n g m u ß dies verne int w e r 
den. S t e p h a n hielt die bisher noch nicht erk lär te H a u p t 
r ichtung C f ü r eine S t e m v i s u r f ü r U n t e r g a n g s b e o b a c h t u n 
gen des S t e r n e s C a p e i l a ; bei solcher A n n a h m e erg ibt die 
A l t e r s b e s t i m m u n g die Z e i t u m r u n d 1 8 0 0 v . C h r . D e r 
ebenso hel le S t e r n A r k t u r k o n n t e i m U n t e r g a n g zwischen 
dem V i s i e r s t e i n ( D o p p e l s t e i n ) stehend in gle icher R i c h t u n g 
etwa u m die Z e i t 4 8 0 v . C h r . beobachtet w e r d e n . E s hat te 
den A n s c h e i n , a ls ob u n t e r den v i e l e n V e r b i n d u n g s m ö g -
lichkeiten zwischen den e inzelnen S t e i n k r e i s e n auch noch 
andere helle F i x s t e r n e i n den K r e i s der B e t r a c h t u n g ge
zogen w e r d e n sollten. E i n e s t r e n g e N a c h p r ü f u n g f ü h r t e 
mich a b e r z u dem S c h l u ß , d a ß eine S t e r n o r i e n t i e r u n g f ü r 
O d r y abzulehnen ist , da sie nicht in E i n k l a n g mit der 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s b e t r a c h t u n g g e b r a c h t w e r d e n k a n n . 

W e n n daher z u r E r k l ä r u n g der H a u p t r i c h t u n g C einer 
der be iden S t e r n e , C a p e i l a o d e r A r k t u r , h e r a n g e z o g e n 
w i r d — aus e ingehend diskut ierten E r w ä g u n g e n heraus 
entschied ich m i c h f ü r den le tz teren — y so ist diese D e u 
t u n g k e i n e s w e g s d e r a r t i g z w i n g e n d w i e e t w a die der 
Sonnenwendrichtungei i . D a s in dieser H i n s i c h t w e n i g g e 
sicherte E r g e b n i s l ä ß t a l s o a ls „ E p o c h e von O d r y " die 
Z e i t um das f ü n f t e vorchrist l iche J a h r h u n d e r t vormuten, 

Sfifilupinen, 
Pflanzenzüditung und Eiweifiversorgung 

Von Dr. Reinhold v. S e n g b u s c h , Kaiser-Wilhelm-Institut 
für Züchtungsforschung, Müncheberg/Mark 

I n den J a h r z e h n t e n v o r dem W e l t k r i e g h a t man sich 
g a n z a l lgemein d a r a u f beschränkt , die Rohstoffe, die im 
I n l a n d nicht ohne wei teres e r z e u g t w e r d e n konnten, aus 
dem A u s l a n d e e inzuführen und nach Mögl ichkei t durch die 
A u s f u h r anderer Rohstoffe und F e r t i g w a r e n die H a n d e l s 
bi lanz a k t i v z u gestal ten. I m W e l t k r i e g zeigten sich dann 
deutlich die u n g ü n s t i g e n W i r k u n g e n dieses W i r t s c h a f t s -
sj'^stems. Deshalb ist es das Z i e l unserer heut igen v e r a n t 
w o r t u n g s b e w u ß t e n W i r t s c h a f t s p o l i t i k , i n d e n l e b e n s 
n o t w e n d i g s t e n R o h s t o f f e n m ö g l i c h s t 
w e i i g e Ii e n d e n a 1) h ä n g i g k e i t D e u t s c h -
1 a n d s v o n d o r n A u s 1 a n d zu er langen. 

Xeben a n d e r e n Rohstoffen fehl t es in Deuitschland v o r 
allen D i n g e n a n F u 1 1 e r e i w e i ß . I m J a h r e 1 9 3 2 w u r 
den etwa 1 0 0 0 0 0 0 t R o h e i w e i ß e i n g e f ü h r t in F o r m von 
Kuttermitte ln, wie Ölkuchen, S o j a , Gerste , M a i s u. a. m. 
Diese 1 0 0 0 0 0 0 t E i w e i ß haben einen W e r t v o n u n g e f ä h r 
200 0 0 0 0 0 0 R M . E s ist daher n o t w e n d i g , neue, inländische 
K i w e i ß q u e l l e n zu erschl ießen. D i e deutsclie L a n d w i r t 
schaft m u ß eine M e h r e r z e u g u n g v o n 1 0 0 0 000 t E i w e i ß an
s t r e b e n ; die deutsche Pf lanzenzucht k a n n zum E r f o l g dieses 
Bestrebens wesent l ich b e i t r a g e n . 

E s bestehen f ü r die P f l a n z e n z ü c h t u n g d r e i M ö g 
l i c h k e i t e n z u r E r l a n g u n g des g e f o r d e r t e n Z i e l e s : 

1. die quant i ta t ive und q u a l i t a t i v e V e r b e s s e r u n g der vor
handenen, in Deutschland berei ts angebauten „ F u t t e r 
p f l a n z e n " , 

2. die k l imat ische A n p a s s u n g t ropischer und subtropischer 

e i w e i ß e r z e u g e n d e r Pf lanzen, 

3. die E r s c h l i e ß u n g neuer e i w e i ß e r z e u g e n d e r Pf lanzen. 

A l l e drei W e g e müssen nebeneinander beschritten werden. 

D i e qual i tat ive und quant i ta t ive V e r b e s s e r u n g der berei ts 

angeba.uten e i w e i ß e r z e u g e n d e n P f l a n z e n h a t zwei g r o ß e 
A u f g a b e n g e b i e t e : erstens d i e S e l e k t i o n a u f E r 
t r a g u n d Q u a l i t ä t i m a l l g e m e i n e n und zwei 
tens d i e z ü c h t e r i s c h e S t e i g e r u n g d e s E i -

e i ß g e h a 11 e s s e l b s t . D i e erste M ö g l i c h k e i t w i r d 
seit l a n g e m bearbeitet , u n d m a n h a t bereits wesent l iche 

Foi-tschritte erzie len können. H e u t e m u ß d a s S c h w e r 
g e w i c h t aber a u f der S t e i g e r u n g des E i w e i ß g e h a l t e s selbst 
l iegen. B i s h e r is t dieses Gebiet u n b e r ü c k s i c h t i g t gebl ieben, 
da es n icht mögl ich w a r , p l a n m ä ß i g e A u s l e s e a u f hohen 
E i w e i ß g e h a l t h i n durchzuführen. D i e V o r a u s s e t z u n g f ü r 
die züchter ischen A r b e i t e n i n dieser R i c h t u n g ist eine 
S c h n e l l b e s t i m m u n g s m e t h o d e f ü r E i w e i ß , 
die die U n t e r s u c h u n g vieler E i n z e l p f l a n z e n ermögl icht . 

I m J a h r e 1 9 3 4 / 3 5 ist im K a i s c r - W i l h e l m - I n s t i t u t f ü r 
Züchitungsforschung eine solche M e t h o d e a u s g e a r b e i t e t 
w o r d e n . D i e A r b e i t dieses J a h r e s m u ß d a r i n bestehen, 
die A n w e n d u n g der Methode bei den verschiedensten 
P f l a n z e n a r t e n zu erproben u n d die M a s s e n a u s l e s e 
zu beginnen. 

D i e zwei te M ö g l i c h k e i t , a u ß e r e u r o p ä i s c h e e i w e i ß 
erzeugende Pf lanzen ( S o j a ) dem deutschen K l i m a anzu
passen, bereitet noch g r o ß e S c h w i e r i g k e i t e n , a b e r es ist z u 
hoffen, d a ß auch hier F o r t s c h r i t t e zu m a c h e n sein y e r d e n . 

I n dieser Z u s a m m e n s t e l l u n g wi l l i ch über den E r f o l g 
sprechen, der a u f dem Gebiet der E i w e i ß e r z e u g u n g durch 
die S c h a f f u n g neuer K u l t u r p f l a n z e n m i t hohem E i w e i ß -
gelialt erzielt w o r d e n ist. 

I n den Gebieten Deutschlands , die v o r w i e g e n d leichte 
B ö d e n haben, w e r d e n seit l a n g e m L u p i n e n angebaut . 
D i e L u p i n e n enthalten j e nach der A r t 3 0 b is 4 5 % E i 
w e i ß , sie g e h ö r e n also zu den e iweißre ichsten Pf lanzen 
Deutschlands . B i s h e r dienten sie j edoch in der H a u p t 
sache der G r ü n d ü n g u n g , d. h. der B o d e n v e r b e s s e r u n g . 
M a n k o n n t e ke inen unmit te lbaren N u t z e n aus ihnen z iehen, 
da sie erstens f ü r die V e r f ü t t e r u n g d u r c h i h r e n Gehal t 
a n g i f t i g e n Bit terstof fen ( A l k a l o i d e n ) u n g e e i g n e t s ind, u n d 
da zwei tens die L u p i n e n e r n t e n sehr g r o ß e n S c h w a n k u n g e n 
ausgesetzt s ind, die durch das P l a t z e n der H ü l s e n bei der 
R e i f e entstehen. 

S c h o n seit l a n g e r Z e i t l a g der G e d a n k e nahe, bitterstoff
freie L u p i n e n z u züchten, und es w u r d e n aiuch die v e r -
.<chiedensten V e r s u c h e i n dieser R i c h t u n g d u r c h g e f ü h r t . 
S i e m u ß t e n j e d o c h al le d a r a n seheitern, d a ß es nicht m ö g 
lich w a r , eine g r o ß e A n z a h l v o n Einze lpf lanzen a u f ihren 
A l k a l o i d g e h a l t hin zu untersuchen. 

A u f G r u n d der theoret ischen E r k e n n t n i s s e der V e r 
e r b u n g s f o r s c h u n g l ä ß t sieh mit e in iger S icherhei t v o r a u s 
sagen, d a ß solche bi t terstof f fre ien I n d i v i d u e n a u f t r e t e n 
müssen. Diese T y p e n k ö n n e n ä u ß e r s t selten sein 
( 1 : 1 0 0 0 0 0 b is 1 : 1 0 0 0 0 0 0 ) , so d a ß , um sie herauszu
finden, eine sehr g r o ß e A n z a h l von Einze lpf lanzen unter
sucht w e r d e n m u ß . 

E s w a r daher v o r B e g i n n der S e l e k t i o n eine c h e 
m i s c h e M e t h o d e zu schaffen, die es er laubt , viele 
Mi l l ionen E i n z e l p f l a n z e n a u f ihren A l k a l o i d g e h a l t 
h in z u p r ü f e n . D i e A u s a r b e i t u n g dieser Methode g e l a n g 
i m J a h r e 1 9 2 7 . B e i der n a c h f o l g e n d e n Se lekt ion ze igte 
sich, d a ß die V o r a u s s e t z u n g e n r i c h t i g g e w e s e n s ind; denn 
bere i ts 1 9 2 8 konnten die ersten a lka lo idfre ien P f l a n z e n von 
Lupinus luteus u n d Lupinus angmtifolius a u f g e f u n d e n 
werden. I n den fo lgenden J a h r e n w u r d e n auch a lkaloid-
f r e i e I n d i v i d u e n der A r t Lupinus albus ( w e i ß e L u p i n e ) 
g e f u n d e n . A l l e diese P f l a n z e n w u r d e n s o r g f ä l t i g isol iert 
und v e r m e h r t . I h r e N a c h k o m m e n s c h a f t erwies sich a ls 
konstant a lka lo idfre i . 

D i e anschl ießenden genet ischen U n t e r s u c h u n g e n der S ü ß 
l u p i n e n v o n L. Intens u n d L. angiisüfolius (a lka lo id fre ie 
L u p i n e n ) e r g a b e n , d a ß es sich um e i n e n , und z w a r 
r e z e s s i v e n F a k t o r handelt , der die A l k a l o i d f r e i h e i t 
bedingt . D u r c h K r e u z u n g e n der e inzelnen S ü ß l u p i n e n 
stämme untere inander w u r d e w e i t e r festgeste l l t , d a ß die 
A l k a l o i d f r e i h e i t bei den einzelnen S t ä m m e n z w a r j e durch 
einen, rezess iven F a k t o r b e d i n g t ist , diese F a k t o r e n a b e r 
bei den einzelnen S t ä m m e n g e n e t i s c h v e r s c h i e 
d e n sind. D i e K r e u z u n g e r g a b nämlich i n d e r F i - G e n e -
rat ion bi t tere Pf lanzen, in der F 2 eine A u f s p a l t u n g v o n 
neun alkaJoidhalt igen : sieben a lka lo idfre ien Pf lanzen. 



176 FORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE 11. Jahrg. Nr. 13 
1. Mai 1935 

Nach der Schaffung der Süßlupinen mußte durch 
F ü t t e r u n g s - u n d V e r d a u u n g s v e r s ü c h e ge
prüft werden, wie sich die Lupinen bezüglich G i f t i g 
k e i t u n d S c h m a c k h a f t i g k e i t , das Lupinen
eiweiß in bezug auf biologische W e r t i g k e i t u n d 
V e r d a u l i c h k e i t verhalten. Es wurden zu diesem 
Zwecke in der ersten Zeit Versuche an Kleintieren, später, 
als bereits mehr Süßlupinenmaterial zur Verfügung stand, 
umfangreiche Versuche an Nutzvieh und genaue Unter
suchungen über die biologische Wertigkeit des Eiweißes 
angestellt. 

Die ersten vergleichenden Fütterungsversuche mit bitte
ren und süßen Lupinen an K l e i n t i e r e n (Mäusen, 
Kaninchen und Meerschweinchen) wurden im Kaiser-Wil
helm-Institut für Züchtungsforschung durchgeführt. Die 
bitteren Lupinen wurden teilweise überhaupt nicht aufge
nommen. Die Tiere, die bittere Lupinen aufnahmen, star
ben meist nach kurzer Zeit. Die Verfütterung von Süß
lupinen jedoch brachte bei den Kleintieren zufrieden
stellende Ergebnisse. 

Dieses waren nur Vorversuche. Die wichtigeren Prüfun
gen wurden von K i r s c h , K r o n a c h e r und M a n 
g o l d vorgenommen. Bei den Versuchen ergab sich all
gemein: A l l e T i e r e (Kühe, Schweine, Ziegen und 
Schafe) n a h m e n d i e S ü ß l u p i n e n g e r n u n d i n 
a s u s r e i c h e n d e r M e n g e a u f . Bei den milchliefern
den Tieren konnte festgestellt werden, daß bei der Ver
fütterung von süßen Lupinen weder der Milchertrag noch 
der Fettgehalt der Milch nachteilig beeinflußt wurden. 

Die neuesten Versuche von Mangold über die W e r t i g -
k e i t u n d V e r d a u l i c h k e i t d e s L u p i n e n 
e i w e i ß e s h a b e n a u ß e r o r d e n t l i c h g u t e E r 
g e b n i s s e g e l i e f e r t . Es wurde festgestellt, daß das 
Lupineneiweiß äußerst hochwertig ist und dem Eiweiß 
anderer qualitativ hochwertiger Futterpflanzen (Soja) als 
vollwertig an die Seite zu stellen ist. 

Die Lupine stellt also eine Futterpflanze dar, die den 
bekannten Futterpflanzen in keiner Weise nachsteht und 
außerdem bedeutend anspruchsloser als diese ist. 

Leider haften den Neuzüchtungen die anderen Mängel 
der normalen Lupinen an. Der wesentlichste Nachteil ist 
d a s P l a t z e n d e r H ü l s e n im Reifestadium. Durch 
diese Eigenschaft können unter ungünstigen Umständen 
bis zu 50 % der K ö m e r verlorengehen. Normalerweise 
beträgt der Verlust 15 bis 20 %. Bis jetzt sind alle Ver
suche, nichtplatzende Formen aufzufinden, erfolglos ge
blieben. Aus den Beobachtungen des Jahres 1934 aber, 
die gezeigt haben, daß die sonst n i c h t p l a t z e n d e n 
A r t e n Lupinus albus u n d Ltipinus mutabilis v e r e i n 
z e l t p l a t z e n d e F o r m e n aufweisen, kann auf 
Grund des Gesetzes der homologen Reihen geschlossen 
werden, daß b e i Lupinus luteus u n d Lupinus ang^iisti-
folius n i c h t p l a t z e n d e F o r m e n a u f t r e t e n 
m ü s s e n . Die Auffindung dieser Formen setzt die Unter
suchung eines genügend großen Materials voraus. 

Das Ziel muß sein, Lupinen zu schaffen, die alkaloidfrei 
sind und nichtplatzende Hülsen besitzen. Erst wenn die 
Kombination dieser beiden wichtigsten Eigenschaften ge
lungen ist, können die Lupinen in die Reihe unserer hoch
wertigen Kulturpflanzen aufgenommen werden. Es wird 
also die nächste Aufgabe der Süßlupinenzüchtung sein, mit 
allergrößter Intensität an die Lösung des Problems 
„ N i c h t p l a t z e n d e H ü l s e n b e i Lupinus luteus 
u n d Lupinm cmgustifolius^^ heranzugehen. 

F e m e r müssen einige andere Eigenschaften züchterisch 
bearbeitet werden: Hartschaligkeit der Körner, Kalk
empfindlichkeit, Frostwiderstandsfähigkeit, Widerstands
fähigkeit gegen Meltau und Welke u. a. m. 

Wir haben heute eine Lupinenanbaufläche von 140 000 ha. 
Wenn diese Fläche ausschließlich mit Süßlupinen bestellt 
sein wird, werden 60 000 t E i w e i ß neu erzeugt werden. 
Bei einer Süßlupinenanbaufläche von etwa 500 000 ha (das 

entspricht ungefähr der Lupinenanbaufläche der SOiger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts) können, vorausgesetzt, 
daß die Süßlupinen nichtplatzende Hülsen besitzen, 
250 000 t E i w e i ß im Inland neu erzeugt werden, also 
25 % der gesamten Mindererzeugung an Eiweiß. 

Über die Psittakose (Papageienkrankheit) 
V o n Prof . Dr. Joseph F o r t n e r , Preußisches Ins t i tut für 

Infekt ionskrankheiten „Robert K o c h " , Berl in 

Das Jahr 1934 hat iti Deutschland wieder ein gehäuftes 
Auftreten der f^sittakose unter den Menschen mit sich ge
bracht, nachdem- seit dem großen Seuchenzug, der in den 
Jahren 1929/30 viele Länder Europas und' Amerikas heim
suchte, nur ganz vereinzelte Fälle aufgetreten, waren. Man 
darf die Krankheitsfälle des letzten Jahres in Deutschland 
auf etwa 160 schätzen, die fast ausschließlich sieh auf die 
Großstädte Berlin, Leipzig und Dresden verteilen. In 
Berlin sind allein 72 Erkrankungen aufgetreten. Die 
Todesfälle betrugen m n d 20 % der Erkrankungen. Die 
auffälligsten Krankheitssymptome sind die Lungenentzün
dung und die hochgradige allgemeine Hinfälligkeit; die 
Klreislauforgane werden besonders angegriffen, und ihr 
Versagen führt zum Tode. In dieser Hinsicht sind vor 
allem ältere Personen gefährdet. Kinder erkranken nur 
äußerst selten und dann nur in ganz leichter Form. In den 
ersten Tagen der Erkrankung ist die Abtrennung der 
Psittakose von der gewöhnlichen Lungenentzündung, von 
der Grippe und vom Typhus oft nicht leicht. 

Bis vor wenigen Jahren herrschte die Auffassung vor, 
daß die Seuche immer .neu durch importierte Papageien, 
besonders aus Südamerika, in unsere Heimat eingeschleppt 
werde. Diese Auffassung mag früher richtig gewesen sein. 
In den letzten Jahren sind aber die menschlichen Erkran
kungen von den in Deutschland selbst in großem Umfange 
gezüchteten Wellensittichen (einer kleinen Papageienart) 
ausgegangen. Der Import von Papageien aus dem Aus
land ist übrigens bereits seit 1930 verboten. Die Sittich
haltung ist in den letzten Jahren in allen städtischen Be-
völkemngskreisen große Mode geworden. Während der 
letzten allgemeinen Hochkonjunktur hat auch der Export 
der Sittiche eine gewisse wirtschaftliche Rolle gespielt. 

Eine besondere Eigentümlichkeit der Krankheit unter 
den Sittichen ist, daß sie hier meistens leicht oder ganz 
verborgen verlauf t. Aber auch die schwereren Erkrankun
gen sind ganz uncharakteristisch. Durch diese Umstände 
wird die Ausbreitung der Seuche unter den Vögeln sehr 
begünstigt. Die infizierten Vögel, auch wenn sie äußer
lich ganz gesund erscheinen, scheiden den Krankheits
erreger ( V i m s ) mit ihren Abgängen (Kot und Nasenaus
fluß) aus, und der Mensch nimmt ihn durch Einatmung auf. 

Über den Erreger selbst haben uns erst die Forschungen 
der letzten Jahre völlige Klarheit gebracht. Er gehört zu 
den kleinsten, eben noch mikroskopisch sichtbaren Bak
terien, die so winzig — 0,2 — sind, daß sie auch durch 
die bakteriendichten Berkefeldfilter gehen können. Der 
Keim wurde von W. L e v i n t h a l im Institut „Robert 
Koch" im Jahre 1930 gesehen und beschrieben. Fast 
gleichzeitig und unabhängig wurde der Erreger auch von 
C o 1 e s und von L i 11 i e entdeckt. Die Befunde dieser 
Autoren wurden seitdem in aller Welt bestätigt. Die Züch
tung auf den üblichen Laboratoriumsnährböden ist bisher 
nicht gelungen, dagegen konnten F o r t n e r und P f a f -
f e n b e r g das Virus mit Leichtigkeit durch 20 Passagen 
in Bruteiern fortzüchten. Die Kenntnis des Erregers und 
weiterhin seine leichte künstliche Übertragbarkeit auf die 
weiße Maus ( K r u m w i e d e und Mitarbeiter) haben die 
Diagnose der Psittakose bei Mensch und Tier außerordent
lich erleichtert. Dieses Versuchstier erkranikt ganz charak
teristisch, wenn man ihm z. B. 'Sputum eines kranken Men
schen oder die Aufschwemmung der Milz eines infizierten 
Sittichs in die Bauchhöhle einspritzt. In der Bauchhöhle 
reichern sich die Erreger so stark an, daß sie mit aller
größter Regelmäßigkeit in gefärbtem Zustande unter dem 
Mikroskop nachgewiesen werden können. 


