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Den besten Ansatz lieferte die Best~ubung 
nach 2 Tagen mit 5I%, friihere oder sp~itere 
Best~ubung gab schon geringere Ergebnisse, 
wenn auch die 193o stets ausgeffihrte Best~iu- 
bung nach 2 Stunden sowohl von Best~iubllng 
llach I als nach 3 Tagen bedeutend fibertroffen 
wird. Wie vorauszusehen, lieferte in diesem 
Jahre die unbest~iubte Kontrolle keinen An- 
satz (gegen 1, 3 % im Jahre I93O), ein Ergebnis, 
dab bei einiger tdbung in dieser Kastrations- 
weise unbedingt erreicht und gefordert werden 
mug. 

Bei dem ebenfalls teilweise gut autogamen 
Melilotus albus ist die Kastration der ~iuBerst 
kleinen Knospen mit unge6ffneten Antheren 
kaum ohne Besch~idigung der Narbe zu er- 
reichen. Daffir kommt hier der Umstand zu 
Hilfe, dab die Narbe anseheinend erst kurz vor 
oder bei der Entfaltung der Fahne empfiingnis- 
fiihig wird. Jedenfalls haben aueh die dies- 
jiihrigen Versuche an eben entfalteten Blfiten, 
die nach der Spritzmethode kastriert wurden, 
unbest~ubt keinen Ansatz gegeben. Verschie- 
dene Best~ubungszeiten zeigten die iJber- 
legenheit der yon uns allgemein eingeftihrten 
Best~iubung 2 Stunden nach der Kastration. 
Die folgende Tabelle, die zugleich die Resul- 
tate yon 193o nochmals anffihrt, gibt eine 
Ubersicht fiber die Ergebnisse. Zur Kastration 
sind die 4 bis 8 zuletzt entfalteten Blfitell ver- 
wendet worden : 

T a b e l l e  9- 

Besthubung 

2 Std. nach Kastration 
I Tag . . . .  
2 Tage ,, ,, 
3 . . . .  ,, 

Kontrollen nict~t be- 
st/~ubt 

193 ~ 

643 738 20,3 

9o1[ 141 0,6 

o 0) 

7 ~ 
231 
3Ol 
166 
13 ~ 

213 

1931 

~a 

4 �84 

:o 28,6 
~2 I3, 4 
t9 16,o 
:4116,o 
7 5,4 

O. O 

Wie anzunehmen war, sinkt der Ansatz ziem- 
lich mit zunehmendem Alter der Blfite. Immer- 
bin ist auch die Best~iubung 3 Tage nach der 
Kastration noch relativ erfolgreich im Verh~ilt- 
nis zu dem anscheillend bei dieser Kastration 
fiberhaupt nur erreichbaren H6ehstansatz yon 
etwa 30 %. Doch ist es sehr wohl m6glich, dab 
gfinstige AuBenverh~itnisse, wie Temperatur,  
Feuchtigkeit usw. dell Ansatz Iloeh weiter stei- 
gern k6nnen, Die Untersuchung dieser wichtigen 
Frage bleibt einer sp~tteren Arbeit vorbehalten. 
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(Aus der Bayerischen Landessaatzuchtanstalt Weihenstephan.) 

Beobachtungen bei der Kreuzungsziichtung mit der Pferdebohne. 
Von H. Crebert .  

Der Pferdebohne kommt in Bayern, besonders 
in Sfidbayern, yon alien bei uns gebauten Hfilsen- 
frfichten infolge der hier vorherrschenden schwe- 
ren B6den und des lliederschlagsreichen Kli- 
mas die gr6Bte Bedeutung zu. Dies war auch 
der Grund, warum sich die Bayerische Saat- 
zuehtanstalt  yon ihrem Bestehen an mit der 
Bearbeitung der Pferdebohne starker befaBte. 
Die nach dem Kriege aufkommende Kreuzungs- 
zfiehtung erschien auch bei der Pferdebohne 
aussichtsreich, so dab in der Folgezeit eine 
gr6Bere Anzahl yon Kreuzungen ausgeffihrt und 
studiert wurde. Auf Grund einer zehnj~ihrigen 
Kreuzungszfichtung kalln fiber die M6glich- 
keitell und Aussiehten dieses Zfichtungsverfah- 
rens bei der Pferdebohne folgendes' gesagt 
werden. 

Die bis zum Kriegsende fast ausschlieBlich 

betriebene Auslese hat te  mehrere Sorten ge- 
bracht, von denen die Weihenstephaner Kleine- 
Freya-Bohne sich gut bewShrte und noch heute 
im Handel ist. Freilich war es trotz ausgedehn- 
ter Auslese nicht gelungen, den Hauptmangel 
der Pferdebohne, die Ertragsunsicherheit zu be- 
seitigen. Dieser Mangel f~llt im siidliehen 
Bayern um so mehr ins Gewicht, als diese 
Gegenden zum groBen Teil sehon am Rande 
des der Bohne gfinstigen Anbaugebietes liegen, 
nieht zuletzt infolge der kfirzeren Vegetation, 
der niedrigeren Temperaturen und der h~ufig 
sehr hohen Regenmengen im Juni. Unter 
diesem Gesichtspunkte mfissen natfirlich die 
Zuchtbestrebungen und die im folgenden mit- 
geteilten Beobachtungen beurteilt werden. 

Die Pferdebohne weist, vergliehen mit an- 
deren Hfilsenfrfichten oder fa r  mit anderen 
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Fruchtarten,  von Haus aus nicht viele mor- 
phologisch verschiedene Formen auf. S t a r k  
verschiedene Unterarten, wie wir sie z. B. bei 
der Wieke finden, fehlen ihr v611ig. Die Kreu- 
zungszfichtung war daher auf die Kombination 
der verschiedenen Land- und Zuchtsorten an- 
gewiesen. Die Kreuzung selbst macht wenig 
Schwierigkeiten. Wichtig ist die ungest6rte 
Wasserversorgung der Kreuzungspflanzen, weil 
besonders die Bohne St6rungen des Wasserhaus- 
ha res  mit Abwerfen der Blfiten quittiert. Er- 
fahrungsgem~il3 ist der Ansatz der gekreuzten 
Bliiten in Jahren mit mittlerer und mehr 
wechselnder Witterung besser und sicherer als 
in einseitig trockenen oder nassen. Im tibrigen 
sei, was die Kreuzungstechnik anbelangt, auf 
eine frfihere Ver6ffentlichung 1 hingewiesen. 

Bei s~imtlichen Bohnenkreuzungen war in der 
F1-Generation das besonders sch6ne, in der 
Farbe rein und einheitliche, voll und gut aus- 
gebildete Korn auffallend. In den folgenden 
Generationen verloren sich diese Eigenschaften 
mehr und mehr, auch wurde die Zahl der durch 
ein besonders schSnes Korn hervorstechenden 
Pflanzen immer geringer. Bei weiterem Nach- 
bau brachten gerade die besonders sch6nen 
Pflanzen eine sehr starke Spaltung. Die sehr 
sch6ne Kornausbildung beruht somit auf der 
Heterozygotie und kann als Ausdruck einer 
Kreuzungsheterosis angesehen werden. Diese 
Erscheinung ist ffir die praktische Zfichtung 
wichtig, da der Zfichter bei der Auslese immer 
nach den sch6nsten K6rnern greift, damit aber 
die am st/irksten heterozygoten Pflanzen aus- 
sucht. S~imtliche Kreuzungsz/ichtungen wurden 
mit einer noch zu erw/ihnenden Ausnahme als 
Individualzuchten geffihrt. Bei der Auslese 
wurde entgegen frfiherer Gepflogenheit nicht 
mehr so hohes Gewicht auf die Auspr/igung der 
Einzelpflanzen gelegt, weil diese weitgehend der 
Modifikation durch ~iuBere Einflfisse unter- 
worfen sin& Auch die Leistungen der gesamten 
Nachkommenschaft (,,des Zweiges"), welcher die 
betreffende Einzelpflanze entstammt, sind noch 
ein reeht unsicherer MaBstab, wenn auch etwas 
zuverl~ssiger als die Leistung der Einzelpflanze. 
Allein dutch regelreehte mehrj~hrige Stammes- 
priifungen k6nnen wir fiber den Wert der Zfich- 
tungen sicheren A~fsehluB erlangen. Bei solchen 
darf aber die Gr6Be der Einzelparzelle nicht zu 
klein genommen werden, keinesfalls unter 6 qm. 
Wir haben uns auf Parzellen mit je 4 Reihen 
zu 40 cm bei 4 m Parzellenl~nge festgelegt, was 
einer Parzellengr6Be yon 6, 4 qm entsprieht. Vor 

1 Beitr~ge zur Kreuzungstechnik der Legumi- 
nosen. Ziichter I93o. 

der Einrichtung einer Stammesprfifung muB 
aber eine gewisse Konstanz erreicht sein, was 
bei Pferdebohnenkreuzungen vor der Fs-Gene- 
ration kaum zu erwarten ist. Die Aufspaltung 
nach Kreuzung war je nach den verwendeten 
Eltern verschieden, meist aber sehr stark. Spal -  
tungen in der Kornfarbe traten verh~ltnism~Big 
selten auf, die zur Kreuzung verwendeten 
Sorten erwiesen sich in d e r  Kornfarbe mit 
einigen Ausnahmen als homozygot. Ab und zu 
traten Pflanzen mit ornamentartigen, arabesken- 
f6rmigen, braungelben Zeiehnungen der Korn- 
schale auf, welche weiterhin meist bunte Farben- 
spaltungen ergaben, so dab diese Zeichnungen 
auf Farbenheterozygotie zurfickzuffihren sin& 
Die von anderen Autoren gemachte Feststellung, 
dab frfihreife Pflanzen eine dunklere Kornfarbe 
aufweisen, wurde durch Erntezeitversuche be- 
st~tigt. Die K6rner der auf dem Felde stehenden 
Pflanzen nehmen, nachdem sie einen gewissen 
Reifegrad erreicht haben, einen braungelben 
Farbton an, welcher um so dunkler wird, je 
l~nger sie stehen. Unreif geerntete Pflanzen 
behalten dagegen eine mehr weiB-grfinliche 
Farbe. Auf Grund der Kornfarbe k6nnen dem- 
nach frfihreife Pflanzen ausgesucht werden, doch 
gilt dies nur innerhalb der gleichen Linien, da 
die einzelnen Linien oft unabMngig yon ihrem 
Reifestadium verschieden dunkel- oder hellgelb 
gef~rbt sind. 

Frfihe Blfite und frfihe Reife gehen auch bei 
der Pferdebohne Hand in Hand. Die Ver- 
erbung dieser beiden 3/Iomente, welche ffir den 
Ertrag unter hiesigen Verh~iltnissen wichtig 
sind, konnte besonders bei den Kombinationen 
eines frfihreifen, mit einem sp~itreifen Elter 
studiert werden. Im allgemeinen verhielt sich 
die Frfihblfite mehr recessiv, und stellt F 1 eine 
sp/iter blfihende Nittelform dar. Die Auslese 
auf frfihe Blfite und frfihe Reife war fast immer 
erfolgreich, bei guter Konstanz der beiden 
Eigenschaften in den folgenden Generationen. 
Es  wurden aber nur verh~iltnism~iBig wenig sehr 
frfih blfihende Pflanzen gefunden, deren Anbau- 
wert zudem meist gering war, weil sie einen sehr 
schwachen Pflanzenk6rper ausbilden. Frfihe 
Blfite und niederer Hfilsenansatz sind meist 
miteinander verbunden. Ebenso zeigten die 
frtihblfihenden Formen durehwegs ein gedrfiek- 
tes, marschbohnen~ihnliches, groBes Korn. Es 
war unm6glieh, unter den kleinsamigen, mehr 
rundk6rnigen Pflanzen solche mit sehr frfiher 
131rite zu Iinden, selbst in Kreuzungen yon 
Marschbohnen mit kleinsamigen Landbohnen. 
Es scheint demnach eine sehr starke Koppelung 
zwischen frfiher Blfite und marschbohnen~ihn- 
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lieher Kornform zu bestehen. Uberhaupt ver- 
erbte sich der Wachstumsrhythmus der ver- 
wendeten marschbohnen~ihnlichen Soften, wie 
B6ckers Butjadinger, Strubes und einer aus- 
gesprochenen Vicia [aba major in durchschlagen- 
dem MaBe. 

Der Zusammenhang zwischen einer guten, 
frohen Jugendentwicklung und hohem Korn- 
ertrag wurde n~iher untersucht mit dem Er- 
gebnis, dab eine frohe Jugendentwicklung durch- 
aus nicht immer hohen Ertrag verbfirgt. Das 
Wachstum der Bohne ist in der ersten Jugend 
his ungef/ihr 4--6 Wochen nach dem Auflaufen 
in der Hauptsache vonder  Gr6Be des Samens 
abhgngig, aber auch zwischen der sp~teren Ent- 
wicklung und dem Kornertrag bestehen nur 
sehr schwache Beziehungen. Damit verliert die 
Jugendentwicklung als ziichterisches Auslese- 
moment ziemlich an Weft und ist nur so weit 
anzustreben, als sie einen Schutz vor Sch~id- 
lingen bietet. Diese Feststellungen sind da- 
dureh begriindet, dab sehr fippig wachsende 
Linien in der Regel aueh etwas sp~itreifer sind, 
so dab ihre 6kologischen Ansprfiche bei uns 
meist nicht befriedigt werden. Im Durchsehnitt 
tier Jahre zeigen die frtihblfihenden Linien unter 
hiesigen VerhSltnissen einen etwas h6heren 
Kornertrag, in Jahren mit ungfinstiger, sonnen- 
armer und regnerischer Witterung ist dieser 
Vorsprung etwas gr6Ber als in an und fiir sich 
gfinstigen. 

Bei der Auswahl der Elitepflanzen war der 
Kornertrag naeh Gewicht und Zahl ausschlag- 
gebend, doeh trat in der Reihenfolge der Be- 
urteilung die Leistung der Einzelpflanzen gegen- 
fiber derjenigen der Linie in der Stammes- 
priifung und gegeniiber der des ganzen Zweiges 
zurfick. Von einer st~rkeren Beaehtung anderer 
Auslesemomente wurde Abstand genommen. 
Zum guten Tell finden diese ja wiederum ihren 
Ausdruck im gewichtsm~gigen Kornertrag. Die 
durchschnittliehe Hfilsenbek6rnung ist stark 
yon der Kornform abh~ingig, sie ist bei voll- 
rundem Korn am niedrigsten und steigt mit zu- 
nehmender Dr/ickung desselben, so dab Pfianzen 
mit hoher Hfilsenbek6rnung oft ein fast vier- 
eckiges Korn ausbilden, welches dann sehr un- 
ansehnlich ist. So sehr anspreehend ein voll- 
rundes Korn vom Typ der Sperlings Sinslebener 
ist, so ist doch damit der Nachteil des schweren 
Austrocknens bei der Reife verbunden. Eine 
Reihe von Kreuzungen mit der vollrunden 
Sperling hatte das Ziel, den Ertrag anderer 
Linien durch Vergr6Berung und Ausftillung des 
Kornes zu steigern. Wenn es auch gelang, diesen 
Linien ein sperlings~ihnliches Korn anzuztichten, 

so wurde dadurch der Ertrag nicht gesteigert, 
well Hiilsenbek6rnung und Kornzahl stark 
sanken. Auch dem Kornanteil kommt bei der 
Auslese der Einzelpflanze nur geringe Bedeutung 
zu, denn nicht selten beruht ein hoher Korn- 
anteil auf einer Verringerung des Stengel- 
gewichtes, was eine vermehrte Lagergefahr zur 
Folge hat. Diese und andere Erfahrungen be- 
weisen, dab auch bei der Pferdebohnenzfichtung 
eine einseitige Auslese nach einzelnen morpho- 
logischen (nicht selten formalistischen) Mo- 
menten nicht zum Ziel fiihrt, sondern das Haupt- 
gewicht auf die Verbesserung der physiologi- 
schen Eigenschaften zu legen ist, welche freilich 
viel schwerer zu erfassen sind. 

Die Frage der Fremdbefruchtung spielte in 
der Bohnenziichtung von jeher eine Rolle. Nach 
langj~ihrigen Bestimmungen treten in den alten, 
streng in Linien weitergeffihrten Auslesezfich~ 
tungen im Durchschnitt der Jahre ungef~hr 4 % 
Fremdbefruchtungen auf, wenn wir die vor- 
kommenden Abspaltungen andersfarbiger K6r- 
net auf wilde Kreuzungen zuriickffihren. Be- 
merkenswert ist dabei, dab nicht in jedem Jahr 
sich gleiche Zahlen ergeben, sondern dab nach 
trockenen, warmen und sonnigen Jahren, also 
solchen mit starkem Insektenflug, fast doppelt 
soviel Fremdbefruchtungen zu verzeiehnen sind, 
wie in kfihleren und regenreichen. Die Neigung 
zur Fremdbefruchtung und Spaltung ist bei 
einzelnen Linien ganz verschieden, doch sind es 
gerade die ertragreichsten St~imme, welche sich 
dutch eine h6here Zahl yon Spaltungen aus- 
zeichnen. Genauere Zahlen lieferte ein zwei- 
j~ihrig durchgeffihrter Nebeneinanderbau von 
vier stark verschiedenen Sorten (B6ckers und 
Sperlings mit je zwei eigenen, kleink6rnigen 
Zuchtst~mmen). Die weitere Beobachtung in 
Einzelpflanzen ergab im Durchschnitt von meh- 
reren hundert Pflanzen 7 % deutliche Spal- 
tungen, so dab also 7 % der geernteten K6rner 
als fremdbeiruehtet angesehen werden miissen. 
Der Umstand, dab gerade in den leistungs- 
f~higsten Zuchtst~immen Aufspaltungen st~irker 
vorkommen, weist darauf hin, dab durch zu 
welt gehende Einzelauslese die Leistungsf~ihig- 
keit der S*~imme herabgedriickt wird, eine Be- 
obachtung, welche bei der Bohnenziichtung 
6fters gemacht werden mul3te. Diese Erfahrung 
warnt uns auch davor, bei der Auslese yon 
Kreuzungen in der Reinzucht und Vereinheit- 
lichung zu welt zu gehen. Andererseits zwingt 
das Vorhandensein der Fremdbefruchtung in 
dem bewiesenen Umfang zu einer fortgesetzten 
Auslese in Form einer Erhaltungsztichtung. 

Verh~iltnism~iBig h~iufig traten nach Kreuzung 
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chlorotische Zweige auf. Auch diese Erschei- 
hung findet sich bei bestimmten Sorten und 
St/immen in st/irkerem Umfang. Es scheinen 
bier jedoch.zwei Formen vorzukommen, denn 
in nassen, kiihlen und regenreichen Frtihjahren 
wurden gelbbl~itterige Pflanzen oder solche mit 
gelben Blattfleeken stets in st~irkerem Umfange 
beobaehtet. Diese Art der Gelbbl~tterigkeit hat 
vermutlich mit der erblichen Chlorose nichts zu 
tun. Bei letzterer treten alle m6glichen 1Jber- 
g~inge in der Fleekung der Bl~ttter auf. Das 
Zahlenverh/iltnis rein gelbbl~itterige :gefleckte 
@ rein griine ist ungef~ihr I:3, doch ist das 
Spaltungsverh~iltnis infolge Vorhandensein der 
vielen f]berg/inge viel komplizierter. Um einer 

Verfahren (Zusammenlegung s~imtlicher Linien 
bis zu einer gewissen Konstanz mit anschliel3en- 
der Einzelpflanzenauslese) eine groge Arbeits- 
ersparnis und erlaubt, bei der zu machenden 
Einzelpflanzenauslese mit sehr grogem Material 
zu arbeiten. Dem steht als psychischer Nach- 
tell gegentiber, dab gerade in den Jahren der 
st/irksten Aufspaltung, wo der Ztichter sonst 
viele interessante Beobachtungen machen kann, 
er die ganze Ztichtung sich selbst iiberlassen 
mug. Die ohnedies oft eintSnige Ziichterarbeit 
verliert damit einen ihrer Reize, ganz abgesehen 
davon, dab der Ztichter selbst bei der eingehen- 
den Beobachtung seiner Bastarde viel lernen 
kann. In manchen F~illen kann es Ireilich yon 

Abb. I. Drei Nachkommenschaften der Kreuzung Lohmalms • Butjadinger mit  verschiedenem L~iusebefall. Mittlere Nachkommenschaft 
nicht befallen. 

Fremdbefruchtung vorzubeugen, sind chloro- 
tische Zweige vor der Bliite restlos zu entfernen. 
Das Auftreten der Chlorose mul3 nicht immer 
auf eine geschw~chte Leistungsf~ihigkeit einer 
Linie hindeuten, denn gerade einer unserer besten 
alten Zuchtst/imme zeigt framer wieder chloro- 
tische Pflanzen. 

Auch im Befall mit Blattl/iusen konnten bei 
einer Kreuzung yon Lohmanns Weender • B6k- 
kers Butjadinger bedeutende Unterschiede zwi- 
schen den einzelnen Linien festgestellt werden, 
doch bedtirfen diese noch weiterer Prtifung 
(Abb. I). 

Eine Kreuzungsgruppe, bei welcher ver- 
schiedene Soften mit Butjadinger kombiniert 
sind, wurde nicht in Individualziichtung ge- 
fiihrt, sondern nach dem sogenannten sehwe- 
dischen Zuehtverfahren. Zweifellos bringt dieses 

Bedeutung sein, dab bei einseitiger Auslese auf 
bestimmte Eigenschaften hin die erstmalige 
Auslese in einem Jahr vorgenommen wird, wo 
dieses Moment besonders scharf erfaBt werden 
kann. 

Das umfangreiche Beobachtungsmaterial-  
standen doch in zehnj~hriger Bearbeitung 
43 Kombinationen von 12 Sorten und 16 eigenen 
Zuchtst~mmen mit ]e einer gr6Beren Zahl voI1 
Nachkommenschaften mindestens 5 Jahre lang 
in Auslese - -  gibt uns Einblick in die Ver- 
erbung und Eignung der verwendeten Sorten. 
Dies win'de vor allem dadurch ermSglicht, dab 
die meisten Sorten in mehrfacher Kombination 
mit anderen Linien gekreuzt unter Beobachtung 
standen, wodurch die spezielle Veranlagung der 
einzelnen Sorte leichter erkannt werden kann. 
Im allgemeinen waren die Kreuzungsnach- 
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kommen um so vielf6rmiger, je verschiedener 
die Eltern waren. Verschiedene Kreuzungen 
yon eigenen, kleink6rnigen Zuchtst~immen, 
welche zum Teil einander nahe standen, mit- 
einander oder mit ~hnlichen Sorten braehten 
keinen groBen Z~chtungsfortschritt. Auch hier 
best/itigte sich die alte Ziichtererfahrullg, dab 
nur Gutes mit Gutem gekreuzt Besseres ver- 
spricht. 

Die der Marschbohne nahestehenden Sorten, 
wie Windsorbohne, eine Narschbohne aus, dem 
Alg~u, B6ckers Butjadinger und Strubes Feld- 
bohne, zeigen s~mtlich eine starke Vererbung 
ihres Wachstumsrhythmus, so dab ill den Kreu- 
zungsnachkommen h~iufig Iriihbliihende und 
friihreife Formen mit niederem, schwachem 
Strohwuchs, tiefem Ansatz der untersten Hfilse 
und starker Bestockung auftreten. Auch das 
flachgedriickte, keilf6rmige Korn vererbt sich 
stark und zeigt sich Iest an die genannten 
Wachstumseigenschaften gekniipft. Im all- 
gemeinen bew~hrten sich Kreuzungen mit dell 
genallnten Sorten unter hiesigen Verh~iltnissen 
nicht gut und kommen diese Soften zur Ein- 
kreuzung nur wegen ihrer Friihreife in Frage. 
B&kers Butjadinger, welche in mehreren Kreu- 
zungen beobachtet wurde, bringt meist eine 
wenig sch6ne Kornform mit, und nicht selten 
spalte• ausgesprochene Vicia [aba major-Typen 
ab. H~iufig zeigen ihre Kreuzungsnachkommen 
verminderte Widerstandsfithigkeit gegen Pilz- 
befall am Korn, welcher Fehler bei B6ckers hier 
besonders in nassen Jahren zutage tritt. Ver- 
h~iltnism/iBig oft kommen Aufspaltungen in 
griine Kornfarbe vor, welche bisher in der 
Hauptsache bei Vicia/aba ma~or-Typ gefunden 
wurden. Lohmanns Weender, eine fiir hiesige 
Verh~iltnisse sehr leistungsf~ihige Sorte beh~ilt 
diese Eigenschaft auch in ihren Kreuzungen bei 
und bringt oft ein gut geformtes, vollrundes, 
groBes Korn yon meist dunklerer Farbe. Be- 
merkenswert ist die bei ihren Kreuzungen oft 
zutage tretende Frohwfichsigkeit in der Jugend, 
verbunden mit gesunder, auffallend dunkel- 
griiner Blattfarbe. Mittelsp~te bis sprite Formen 
mit st~irkerem Strohwuchs sind h~ufiger, ebenso 
Abspaltungen in schwarze und braune Korn- 
farbe. Sperlings Si~r wurde wegen ihrer 
vollen Kornform eingekreuzt. Diese sonst ffir 
llnsere Lagen nicht geeignete Sorte vererbt ihre 
geringere Widerstandsfiihigkeit gegen Krank- 
heiten stark, ihre gute Kornform dagegen meist 
schwach. Uberhaupt diirfte die vollrunde Korn- 

form dieser Sorte zum Tell auf der Wirkung des 
Zuchtortes, also auf Modifikation beruhen, denn 
erfahrungsgem~iB geht bei l~ingerem Nachbau 
unter hiesigen Verh~iltnissen die Vollk6rnigkeit 
dieser Sorte stark zuriick. Farbenspaltungen sind 
in ihren Kreuzungen fast nicht zu beobachten. 
Strubes Fddbohne, diese sonst sehr ertragreiche 
Sorte bew~ihrte sich in ihren Kreuzungsnach- 
kommen nicht so gut, bringt viele friihreife 
Linien, aber auch des 6fteren ungiinstige, ge- 
driickte und runzelige Kornform. Eckendor/er, 
diese sonst als leistungsf~ihig befundene Sorte 
brachte in verschiedenen Kreuzungen durchweg 
eine verminderte WiderstandsfEhigkeit gegen 
Blattkrankheiten, wie Mosaikkrankheit u.a.,  
welche Erscheinung nicht erkl~irt werden kann. 
In Korngr6Be und Kornform iiberwogen die 
mittelgroBen Typen der Landbohnenform bei 
wenig Neigung zur Voltk6rnigkeit. Liimburger 
Sava lieferte meist friihreife Kombinationen mit 
mittelgroBer, 6ffers gedriickter Kornform. Der 
niedere Wuchstyp kommt bei den Nachkommen 
oft durch. Wadsacks Kleim Th~iringer: die 
Kreuzungsnachkommen bestanden meist aus 
mittelgroBkOrnigen bis kleinsamigen Land- 
bohnentypen, welche im Wachstum wenig 
Unterschiede zeigen, h~iufig aber gesundes, hell- 
farbiges und gut geformtes Korn aufweisen. 
Friedrichswerther Bergviehbohne verh~ilt sich in 
Kreuzungen ~ihnlieh wie Wadsacks, neigt abet 
dazu, sp~treifere und strohwiichsigere Kom- 
binationen hervorzubringen, welche namentlich 
nach Beendigung der Bliite noch einmal mit dem 
Wachstum einsetzen. Die eigem~r mitteIgro/3- 
ki~rnigen bis kleilcsamigen Zuchtst~imme ver- 
erbten ihre Eigenschaften meist gut, brachten 
aber in Verbindung mit ~ihnlichen Soften 
keine originellen und fortschrittversprechenden 
Formen. 

Die bisherigen Erfahrungen weisen der wei- 
teren Ziichtungsarbeit folgende Wege : St~irkere 
Beriicksichtigung der physiologisehen Momente 
bei weiteren Kreuzungen, Kombination der  
Sorten nach 6kologischen Gesichtspunkten zur 
Erzielung yon Sorten mit guter Streubreite, 
mehrfaehe Kreazungen yon Sorten mit ver- 
schiedenen Eigenschaften, urn diese auf einer 
Sorte zu vereinigen. Wichtig ist vor allem fiir 
hiesige Verh~iltnisse die Widerstandsfiihigkeit 
gegen wechselnde, nasse und ktihle Witterung, 
ein Ziel, dessen Erreiehung uns in der Pferde~ 
bohnenziichtung einen groBen Schritt vorw~irts 
br~chte. 


