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Lassen Sie mich sehlieBen. Die so j~ih zum 
AbschluB gekommenen sechs Jahre Instituts- 
arbeit dieses Mannes umfassen eine Leistung, 
die erst nach Jahren roll  gewfirdigt werden 
wird. Aber nicht nur einen gro/3en Forscher 
haben wir verloren, auch einen grol3en und 
edlen Menschen. Unvergel31ich ist jedem, der 
mit ihm fiber seine Fragen auch nur ein einziges 
Mal gesprochen hat, seine Begeisterungsf~ihig- 
keit, sein Feuer, sein mitreil3ender vorw~irts- 
stiirmender Schwung. Er  sah niemals untiber- 
windliche Schwierigkeiten, er sah Schwierig- 
keiten nur, um sie zu iiberwinden. Ein rast- 
loser FleiB trieb ihn, eine serene Yerbindung 
von Gaben war ihm geschenkt, h6chstes gei- 
stiges Schauen und Erkennen und Sinn ffir un- 
mittelbare praktische Anwendung, organisato- 
rische F~higkeiten und lebendigste Darstellungs- 
gabe. Eine heil3e Liebe ffir unser Volk wohnte 
in seiner Brust. F fir unser Volk hat er ge- 
arbeitet, nicht nur ffir die Wissenschaft. Einer 
der Vork~mpfer ist er gewesen der neuen Zeit, 
und als sie gekommen, hat er sich hineingestellt, 
riicksichtslos, roller Plane, auch auBerhalb 
seines Fachgebietes auszubauen, was nStig war 
und neu aufzubauen im neuen Staate. 

Und wer ganz persSnlich den Menschen in 
ibm kennen lernen durfte, den ehrlichen, 

schlichten, ernsten und doch humorvollen, wird 
ihn nie vergessen. Eine unendliche Giite konnte 
aus denselben hellen blauen Augen schauen, die 
ein andermal so scharf und unerbittlich blicken 
konnten. - -  

Und nun soll dieser gl~nzende Mann ruhen 
unter stillen B/lumen im Mfincheberger Boden 
am Waldrand inmitten seiner VersuchsgSrten. 
Das Grab umschlieBt einen Verlust, wie ihn 
wenige in der ganzen GrSl3e heute iiberschauen. 
Wir haben grol3e Forscher - -  wir haben gl~n- 
zende Landwirte - -  wir haben wirtschaftliche 
Organisatoren - -  aber nur einmal in langen 
R~umen gelingt der gfitigen Natur, dies alles 
drei im Erbgang zu koppeln und einen idealen 
Ffihrer eines Institutes ffir Ziichtungsforschung 
zu schaffen. - -  Mein heil3er Wunsch fiir das 
deutsche Volk, ffir die heimische Landwirt- 
schaft, ffir unsere Wissenschaft und fiir das 
Institut ist, dab es mSglich gemacht werde, dal3 
behutsame und feinsinnige K6pfe und H~inde 
seine Pl~ine, seine Entwfirfe, seine Versuche, die 
noch auf Jahre gehen, in seinem Sinne aus- 
ftihren und zu Ende bringen - -  der Mann hat 
es um uns alle verdient, dab mit seinem j~ihen 
Tod sein Werk nicht abbricht, sondern weiter 
Segen bringen darf. 

(Aus dem Institut ftir Pflanzenztichtung der Preul3ischen Landwirtschaftlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalten in Landsberg-Warthe.) 

Beitr~ige zur Ztichtung der Serradella. 
Von W. I-Iettser und H. Pfrang, 

Die Serradella, der Klee des Sandes, ist bis 
vor kurzer Zeit v o n d e r  Zfichtung recht stief- 
miitterlich behandelt worden. Es gibt so gut 
wie kein zfichterisches Schrifttum fiber sie, in 
dem Handbuch der landwirtschaftlichen Pflan- 
zenzfichtung yon C. FRUWlRTH ist sie gar nicht 
enthalten. Dabei ist sie eine wichtige Futter-  
pflanze der leichten ostdeutschen BSden. Sie 
wird allerdings, als Hauptfrucht  angebaut, 
wegen ihrer langsamen Jugendentwicklung und 
der dadurch bedingten leichten Verunkrautung 
in Zukunft an F1/iche verlieren und diese an die 
Luzerne, SfiBlupine u. a. abtreten mfissen. Ihre 
grol3e Bedeutung wird sie aber behalten als 
Untersaat, als Stoppelfrucht. Nach MEI~KEN- 
SCHLAGER und KLINKOWSIr (7), die ihr 6ko- 
logisches Artbild treffend gezeichnet haben, be- 
sitzt sie n~imlich eine durchaus atlantische 
Grundkonstitution, sie ist drosophil und ne- 
pholophil, sie ist auch empfindlich gegen starke 
Sonnenbestrahlung. Sie vertr/igt auch nicht 

Dfirre und pal3t daher eigentlich nicht in das 
ostdeutsche kontinentale Klima, in die ost- 
deutsche Roggenlandschaft. Man stellt sie sich 
gewShnlich als mit dem Roggen 5kologisch zu- 
sammengehSrend vor, aber: ,,Wenn st~irkere 
-Trockenheitsperioden einsetzen, stellen sich als- 
bald ihre 6kologischen Beziehungen als d a s  
heraus, was sie sind: als eine 5kologisehe Schein- 
verwandtschaft." Daher ihr Riickgang im An- 
bau als Hauptfrucht,  deshalb wird sie aber auch 
ihre wichtige Stellung als Untersaatpflanze bei- 
behalten. Denn als Untersaat unter Roggen 
verbringt sie die Zeit des langsamen Jugend- 
wachstums in feuchtererLuft ,  die Sommerregen 
w~ihrend und nach der Ernte  des Roggens, der 
Tau und die nebelreichere Witterung des Friih- 
herbstes entsprechen schon eher ihrer 6kologi- 
schen Einstellung. Trifft sie diesen Witterungs- 
verlauf, so kann sie als Stoppelfrucht so erheb- 
liche Mengen hochwertigen eiweil3reichen Fut-  
ters liefern, dab ihr der ostdeutsche Landwirt 
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auch einmal einen Versager im trockenen 
Naehsommer nicht nachtr~gt. 

Mit diesen 6kologischen Grundtatsachen mul3 
aueh der Ziiehter rechnen. Das Zuchtziel muB 
demnach sein, eine spiitreife Sorte yon grol3er 
Massenwfichsigkeit zu schaffen, die auch die 
Untersaat unter Getreide gut vertr~gt. Unsere 
Anbauversuehe unter Roggen haben erwiesen, 
dal3 die versehiedenen St~imme, Herktinfte usw. 
dabei grol3e und richtungweisende Unterschiede 
zeigen. 

Da die Serradella nun bisher bei uns als Her- 
kunft, d. h. als Typengemisch angebaut worden 
ist, konnten wir vermuten, dab bei ihrem Anbau 
zu Saatzwecken, der ja stets als Hauptfrucht  
erfolgte, also unter nicht zusagenden 6kologi- 
schen Bedingungen, eine Auslese eintrat auf 
Formen, denen zwar die Witterung des ost- 
kontinentalen Vorsommers zusagte, die aber 
dabei doch an Sp~treife und Massenwfichsigkeit 
eingebfil3t haben konnten. Wit stellten deshalb 
einen Anbau mit versdliedenen Herkfinften an, 
um die Ver~inderungen zu beobachten, die die 
Serradella auf ihrem Zuge yon ihrer Heimat 
Portugal fiber Frankreich bis in den Osten 
Deutschlands erlitt. Da mit Sicherheit an- 
genommen werden kann, dad alle diese Her- 
kfinfte yon Menschenhand zfichterisch nicht be- 
einfluBt sind, mul3te dieser Versuch ein Bild fiber 
den Einflul3 der natfirlichen Auslese ergeben. 

Die portugiesische Herkunft  verdanken wir 
Herrn Dr. L. Rump 1, Madrid, die franz6sische 
ist bezogen yon Vilmorin-Andrieux & Cie., Paris, 
die sog. ,,Baldenburger Serradella" entstammt 
dem Kreise Schlochau, also der n6rdlichen 
Grenzmark. Durchgefiihrt wurde der Versuch 
nach der Methode ZADE mit 6facher Wieder- 
holung der 2o qm grol3en Parzellen. Die Saat 
erfolgte am 7. April, der Aufgang gleichmgl3ig 
am 2. Mai. Die Ergebnisse sind niedergelegt in 
Tabelle I. Wir sehen, dab die Serradella bei 

Tabelle I. L e i s t u n g s p r t i f u n g  v e r s c h i e d e -  
n e t  S e r r a d e l l a - H e r k t h l f t e  1933. 

I ZahI der _Tage Ertrag dz/ha 
Herkunft aus: |Aufgang- I Bltite- Ge- Korn Stroh 

| Bltite / Reife samt 

Po r tuga l  " �9 "1 48 57 105 11,7 57,9 
I 

g rank re i ch  ] 45 5~ 95 13,6 43,6 
Landsbe rg .  45 48 93 13,2 42, 6 
Ba ldenbu rg  43 49 92 9,4 39,7 

1 t l e r r n  DR. RUMP, . de r  uus f reundl icherweise  
dutch Besorg..ung uud Ubersetzung yon Literatur, 
sowie durch Uberseuduug you Samenproben, auch 
solcher selbst gesammelter wildwachseuder Ornitho- 
pus-Arten, hilfsbereit unterstiitzt hat, sagen wit 
auch an dieser SteIle unseren verbindlichsten 
-Dank. 

ihrem Zug von Westen nach Osten frfihreifer, 
aber auch weniger massenwfichsig geworden ist. 
Sie hat also durch den Anbau als Hauptfrucht  
unter ihr nicht zusagenden Wachstumsbe- 
dingungen eine im landwirtschaftlichen Sinne 
ungfinstige Ver~inderung erfahren. 

Diese gr6gere Massenwiichsigkeit gilt es, dureh 
zfichterische MaBnahmen wieder herzustellen 
und festzulegen. Dabei ist die Kenntnis der 
Blfitenbiologie der Serradella von Wichtigkeit.  
Nach KNUTI~ (6) ist nach der gegenseitigen Lage 
der Narbe und der Antheren spontane Selbst- 
best~iubung unvermeidlich, doch kann auch 
durch besuchende Insekten Fremdbestgubung 
herbeigeffihrt werden. Auch FRUWmTI~ (3) h~ilt 
Fremd- und Selbstbest~ubung fiir m6glich. 
Nach HuGI (4) sollen Bastarde zwischen den 
einzelnen Ornithopus-Arten sehr leicht ent- 
stehen, u n d e r  glaubt, dab ein groBer Tell der 
gebauten Serradella trotz ihrer reichlichen 
Samenproduktion (?) hybriden Ursprungs ist 
(vielleicht 0. perpusillus X O. sativus): Nach 
unseren eigenen Untersuchungen ist das nicht 
der Fall, wir haben niemals solche Bastarde 
feststellen k6nnen. Bei Kastrationen fanden wit 
reifen Pollen und erfolgte Best~ubung l~ingst 
bevor die Bliite sich 6ffnete. Die ~ugerste 
Gr6Be zum Kastrieren hat  die Blfite erreicht, 
wenn die Knospe nur ganz wenig fiber die 
Kelchzipfel hinausragt. Daher setzt die Serra- 
della bei EinschluB in Pergaminttiten auch gut 
an. Im Jahre 1931 wurden z. B. an insgesamt 
59Pflanzen Io5Blt i ten isoliert, yon denen 
98 Blfiten angesetzt und Samen getragen hatten. 
Ebenso wird lnzucht gut vertragen; vier Jahre 
lang an denselben Pflanzen durchgefiihrte Selb- 
stungen in Pergamintiiten ffihrten zu keinerlei 
Wuchssch~iden. 

Bei Formentrennung wird man daher gr613ten- 
teils reine Linien erhalten, die Gew~ihr daffir 
bieten, dab die betreffenden Zuchtstgmme bei 
Vermehrung zu Saatzwecken ihre Zusammen- 
setzung nicht wieder ver/indern, also ihre 
Massenwiichsigkeit nicht wieder verlieren. 
Welche Erfolge mit einfacher Formentrennung 
erzielt werden k6nnen, zeigen uns dreijghrig 
durchgeffihrte Leistungsprfifungen mit der ,,Ost- 
saat-Serradella" der Ostm~irkischen Saatbau- 
genossenschaft Schwiebus, Ztiehter Dr. BAU- 
MAXX. Sie ist unseres Wissens nach die einzige 
Sorte, die es bisher gibt. Die Ergebnisse sind 
in Tabelle 2 niedergelegt. Versuchsmethode wie 
eben angegeben. Im dreij~hrigen Durchschnitt 
ergibt die Zuchtsorte eine betriichtliche l~ber- 
legenheit tiber die Handelssaat. Der Stamm 
24/5 63 ist noch erheblich massenwfichsiger als 
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die Zuchtsorte, Er  ergibt gegenfiber der Han-  
delssaat fast 2o% mehr an Masse. Nicht ganz 
so massenwiichsig ist der S tamm 24/5 65, der 
abet  eine fiberlegene Kornleistung, vielleicht auf 
einem festeren Htilsensitz beruhend, besitzt. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dab man bei Ver- 
wendung portugiesischer tterkfinfte als Aus- 
gangsmaterial zn noch ertragreicheren Formen 
gelangt. 

Tabelle 2. S e r r a d e l l a - L e i s t u n g s -  
p r t i f u n g e n  193o--1932 . 

dreij~ihri- 
193~ 1931 1932 gesMittel 

S t r o h  
I-Iandelssaat . . I ioo ioo IOO ioo 
Ostsaat Schwi'ebus ] io7,I lO4, 7 121, 4 i i i , i  
Stature 24/5 63 . . 131,8 113,9 111, 5 II9,I 
S~camm 24/5 65 . . ] 12o,6 111,6 lO6,9 ii3,i 

~ o r n  

Handelssaat . . . ioo ioo ioo ioo 
Ostsaat Schwiebus 92,0 lO2, 3 lO8, 3 lOO, 9 
Stature 24/5 63 . . 112,5 lOO,O 9 3 , 2  lol,9 
Stamm 24/5 65 . . 134,1 I 126,6 97,7 119,5 

Gepriift wurde von uns auch die Frage, ob 
nicht aus der Gat tung Ornithopus andere Arten, 
sei es als solche selbst, sei es zu Kreuzungs- 
zwecken, zur Ziichtung herangezogen werden 
k6nnten. Viele s ind  es nicht, die hierftir in 
Betracht  kommen, die Gattung ist sehr arten- 
arm. Das Genzentrum dtirfte das westliche 
Mittelmeergebiet sein; in portugiesischen (8), 
spanisehen (I, 5) und sfidfranz6sischen Floren (2) 
linden wir die meisten Arten beschrieben. 

Von Bedeutung k6nnte fiir unsere deutschen 
Verhfiltnisse sein O. compressus (Abb. 2), die, in 
allen Teilen der Pflanze etwas grSBer als O. sativus 
(Abb. I), den Anschein erweckt, als ob sie 
auch mehr Masse liefern kSnnte. H~cI  erw~hnt, 
dab sie in Holland und Belgien kultiviert wird; 
die landwirtschaftlichen Hochschulen Gem- 
bloux und Wageningen teilten uns aber auf 
Anfrage mit, dab dies nicht der Fall sei. Es ist 
sehr wohl m6glich, dab 6fter versucht wurde, 
sie als Kulturpflanze anzubauen, doch wird die 
groBe Hartschaligkeit,  zu der sie im Gegensatz 
zu O. sativus neigt, die Aufgabe des Anbaues 
verursacht haben. Bei Beriicksichtigung des 
Tausendkorngewichtes und der Triebkraft  ge- 
lang es uns jedoch stets, normale  feldm~Bige 
Best~nde herzustellen. Ein Sch~ilen tier Samen, 
das die hiesige deutsche Saatveredelung ftir uns 
vornahm, erwies sich als nicht vorteilhaft. Es 
ergaben sich starke Besch~tdigungen, die die 
Keimf~ihigkeit beeintr~chtigten. Die Har t -  
schaligkeit wird durch zfichterische MaBnahmen 
beseitigt werden k6nnen. 

O. compressus unterscheidet sich von 0. sati- 
vus, wie aus Abb. 3 hervorgeht, zungchst durch 
einen stark rosettenartigen Wuchs und eine fast 
doppelt so starke Behaarung. Beides deutet auf 

A bb .  i .  Ornithopus sativus. 

eine gr6Bere Xerophilit~it hin. Sie zeigte dem- 
gem~iB im diesj~ihrigen trockenen Nachsommer 
als Stoppelfrueht einen fippigeren W u c h s  als 
O. sativus. Bei dichtem Stand wirkt der krie- 
chende Wuchs jedoch sparer nicht st6rend, die 

A b b .  2. Or;*ithopus compressus. 

Pflanzen treiben sich gegenseitig empor, und der 
Schnitt kann ganz normal erfolgen. Bei Ver- 
wendung dieser Art als Untersaatpflanze kann 
ihre Wuchsform sogar recht vorteilhaft sein. 
Die Hfilse der compressus (Abb. 4) ist fast 
doppelt so lang wie die der sativus, die einzelnen 
Glieder erheblieh gr6Ber. So betrug z .B.  das 
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Tauselldkorngewicht der sativus 3,31 g, das der 
compressus 5,35 g. Die compressus-Hiilse ist 
nicht so deutlich gegliedert, sie zerf~illt daher 
auch bei der Reife nicht so leieht, wenn auch 

Abb. 3. Wuchsformen.  Rechts:  O. compressus; links: O. sativus. 

die ganze Htilse ebenfalls einen sehr losen Sitz 
hat.  

Auch die Ertragsleistung dieser Art konnte 
yon uns in mehreren Versuchen gepr/ift werden. 
I m  Jahre  1932, als das vorhandene Saatgut ftir 

Abb. 4- Htilsenformen verschiedener Ornithopus-Arten.  
Von links nach rechts:  

Oben: O. pinnatus, O. compressus, O. scorpw~aes. 
Unten:  O. perpusillus, 2 verschiedene Formen yon O. sat@us. 

feldm~Bige Priifungen noch nicht ausreichte, 
konnten wir in unserer Betonkastenanlage auf 
je I qm groBen Parzellen in 6facher Wieder- 
holung ihre Ertrgge mit  denen der Handetssaat  
yon 0. sativus vergleichen. Geerntet wurde in 

reifem Zustande. Die compressus ergab einen 
h6heren Gesamtertrag, der auf h6herem Korn- 
ertrag beruhte. Der E r t r a g  an B1/ittern und 
Stengeln war bei beiden Sorten gleich hoch, wie 

aus der Tabelle 3 hervorgeht, 
doch erwies sieh die com- 
pressus als blattreicher. Da 
ferner bei ihr Stengel sowohl 
als Bl~itter um 3 - - 4 %  eiweil3- 
reicher wareI1, so ergab sich 
bei ihr eine erheblich bessere 
EiweiBleistung vonde r  Fl~iche. 
In  diesem Jahr  zeigte die Un- 
tersuchung der grtinen Masse 
allerdings keine erheblichen 
Unterschiede zwischen beiden 
Arten, so dab weitere Unter-  
suchungen notwendig sin& 

In  Tabelle 4 finden wir 
dann einen Vergleich der Er-  
tr/ige beider Arten aus dem 
Jahre 1933, einen Ausschnitt 
aus den Stammesleistungs- 
priifungen, bei denen O. com- 
pressus sowohl erheblich besser 

in der Kornleistung wie in der Strohleistung 
abschneidet. In diesem Versuch war jedoch 
die gew6hnliche ungez~chtete Handelssaat  ver- 
wendet worden. Bei einem Saatzeitversuch 

Tabelle 3. 
E i w e i l 3 g e h a l t  u n d  E i w e i g l e i s t u n g  des  

r e i f e n  S t r o h e s .  
I I . z ~ .  I Eiweig i. I Roheiweig 

a / h a  [T~ookensnb. ~176 ~/b~ 

O. sativus . . . .  Stengel 19,98 6,77 1,35 
Handelssaat . ]Bl~• I9,75 12,74 2,52 

Sa. 39,73 - -  3,87 
O. compressus Stengel 13,52 I I , I  4 1,51 

B15.tter 25,83 15,5 ~ 4,00 
Sa. 39,35 - -  5,51 

dieses Jahres,  dessert Ergebnisse in der Tabelle 5 
niedergetegt sind, wurde die Ostsaat-Serra- 
della verwendet, tier sie sich bei der frfihen 
und der mitt leren Saatzeit in der Massen- 
wiichsigkeit als unterlegen erweist. Bei der 
sp~iten Saat ist sie jedoch, da die sat ivus-Sorte 
hier im Ertrage zurfickgeht, tiberlegen. Der 
Versuch erweist, dab die compressus in photo- 
periodischer tIinsicht anders geartet zu sein 
seheint, und dab sie vielleicht in noch gr6Berem 

Tabelle 4. 
S e r r a d e l l a v e r s u c h e  1933, E r t r a g  dz/ha. 

Korn Stroh 
Handelssaat . . . . . . . . . . . .  13,2 42,6 
compressus . . . . . . . . . . . . .  22,1 48,o 
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Mal3e Kurztagpflanze ist als die sativus. Es 
w/ire dies insofern von Bedeutung, als man bei 
ihr die M6glichkeit h~itte, s tark verunkrautete  
BSden erst durch ackerbauliche MaBnahmen 
s/iubern zu k6nnen, bevor man zur Saat schritte. 
Auch dies w/ire durch weitere Versuche noch 
zu kl/iren. In  der Kornleistung ist sie der 
saEvus stets erheblich iiberlegen, wobei jedoch 
zu berficksichtigen ist, dab sie wegen ihres 
gr613eren Korns auch st/irker auszus/ien ist. 

glieder zeigen im Gegensatz zu O: sativus zwar 
einen starken Zusammenhalt ,  doch f/illt die 
ganze Hiilse leicht ab. 

O. scorpioides, wohl schon mehr zu Coronilla 
geh6rend, ist (Abb. 6) ebenfalls eine zu schw~ich- 

Tabelle 5- 
S a a t z e i ~ c v e r s u c h  m i t  S e r r a d e l l a  193 3. 

E r t r a g  dz/ha. 

] I-4~ I I5-4S:ro h 2 9 . 4 -  Saatzeit  Korn troh Korn I Korn I Stroh 
I 

Sativus-Ostsaat 15,o 53,5 13,8 5%11 9,3 48,5 
Compressus . . .  22, 4 44,5 21,9 46, 81 22,7 52;4/ 

HEGI gibt an, dab auch Bastarde zwischen 
beiden Arten aufgefunden worden sind, die wir 
allerdings in unserem Material auch wieder Abb. 6. Ornithopus scorpioides. 

liche Pflanze, als dal3 sie ffir uns eine Bedeutung 
erlangen k6nnte. Auf trockenem Sandboden 
versagte sie vollkommen. 

Auch yon 0. perpusillus ist in zfichterischer 
Hinsicht nichts zu erwarten. 

Zum Schlu~3 erw/ihnen wir noeh eine nieht 
zur Gattung Ornithopus geh6rige Pflanze, Bi- 

Abb. 5- Ornithopus pinnatus. 

nicht feststellen konnten. Die M6glichkeit der 
Kreuzung erscheint jedoch nicht ausgeschlossen. 
Die Chromosomenzahlen sind ffir beide Arten 
gleich. Sie betragen I 2 n  = 14 . Bei Kreu- 
zungen wfirde man, da die lebhaff gelb gef/irbte 
compressus-Bliite sehr klein ist, die sativus als 
Mutter verwenden. 

Von den anderen Arten ist, soweit wir sie er- 
halten konnten, in zfichterischer Hinsicht kaum 
etwas zu erwarten, wir wollen sie daher nur 
kurz erw/ihnen. 

O. pinnatus (ebracteatus) (Abb. 5) gelb bliihend, 
mit  s tark gekriimmten, fast nieht gegliederten 
Hfilsen, kommt  wegen mangelnder Masse 
kaum in Betracht.  Die einzelnen Htilsen- 

Nach den Untersuchungen unseres Mit- 
bareiters W. H~ERMA.'~N. 

Abb. 7, Biserrulla Pelecinus. 

serrula Pelecinus (Abb. 7). Wir haben uns mit  
ihr beschfiftigt, well sie in Portugal nach 
PEREIRO (8) ,,Serradella larga", die groBe oder 
iippige Serradella genannt wird. Sie bleibt 
jedoch nach unseren Versuchen im Ertrage 
hinter O. sativus zurfick. Ob diese Pflanze in 
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PortugaI feldm~il3ig angebaut wird, konnten wir 
nicht in Erfahrung bringen. 
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Die Best immung des Solaningehaltes von Pflanzen mit Hil fe  von 
Cladospori~m frdvum. 

E i n  B e i s p i e l  f t i r  d i e  M 6 g l i c h k e i t  d e r  V e r w e n d u n g  y o n  M i k r o o r g a n i s m e n  in  
d e r  z t i c h t e r i s c h e n  S e l e k t i o n s t e e h n i k .  

Von Lars S. A g e r b e r g ,  It. S c h i e k ,  Mart in  S e h m l d t  und R. v .  S e n g b u s e h .  

Tomaten und Kartoffeln sowie andere Ver- 
t re te r  der Gat tung Solarium enthalten in ver- 
schiedenen Organen das giftige Glucoalkaloid 
Solanin. Bei Tomaten findet sich Solanin in den 
Blgttern, Stengeln ~und Wurzeln, in den Bltiten- 
teilen und den unreifen Frtichten, bei Kartoffeln 
kommt  es vor in den Bl~ittern, den Keimen, den 
,,Augen" und Schalen der Knollen und in den 
Frfiehten. Die in der Literatur  vorliegenden 
Angaben fiber den Solaningehalt von Tomaten 
und Kartoffeln sind unvollst~ndig und weichen 
z .T .  voneinander ab (vgl. CZAPEK 1925, HEGI, 
WIESNER 1928 ). Die Methoden zum analytisch- 
chemischen Nachweis des Solanins sind nieht 
recht brauchbar,  und die direkte quanti tat ive 
Bestimmung des Alkaloids ist fiir die Priifung 
eines umfangreicheren Materials zu langwierig. 

Untersuehungen von SCHMIDT (1933) haben 
auf eine Methode hingewiesen, mit  der das 
Solanin auf ,,biologischem" Wege nachgewiesen 
und in seiner relativen Menge best immt werden 
kann. Es handelt sich dabei um eine Einflul3- 
nahme des Solanins auf die Keimung der Sporen 
und die Gestalt tier daraus hervorgehenden 
Keimsehl/iuche des Pilzes Cladosporium/ulvum, 
des Erregers der Braunfleckenkrankheit  der 
Tomaten. Man kann die Sp0ren dieses Pilzes in 
Dekokten aug Bl~ittern, Friidhfen, Wurzeln oder 
Knollen der verschiedensten Pflanzen ebenso wie 
in Wasser, ZuckerlSsung und anderen flfissigen 
Medien innerhalb yon lO--24 Stunden zum 
Keimen bringen. Dabei wirken Dekokte aus 
solaninhaltigen Pflanzenteilen auf yon kiinst- 
lichen N~ihrbSden stammende Sporen in }~e- 
sonderer Weise. 

Die Wirkung des Solanins, wie sie im nachfol- 
genden beschrieben wird, erstreckt sich nur auf 
Sporen, die auf Agarn~hrb6den (z. B. Trauben- 
zuckeragar) produziert worden sind. Auf Sporen, 
die direkt vonder  Tomatenpflanze stammen, wirkt 
Solanin nicht oder kaum. N/~here Angaben und 
Untersuchungen fiber das verschiedene Verhalten 
yon ,,Kultursporen" und ,,Blattsporen" werden 
an anderer Stelle mitgeteilt (AGERBERG, SCHMIDT 
und v. SENGBUSCI~; ,,Gartenbauwissenschaft", im 
Druck). 

Durch hohe Solaninkonzentrationen wird die 
Keimung der Sporen verzSgert, herabgemindert  
oder v611ig gehemmt. Dies sei an einigen Bei- 
spielen erlgutert. Unreife Tomatenfriichte ent- 
halten relativ viel Solanin (o,4% nach HECI), 
kurz vor der Reife nur sehr geringe Mengen 
(o,oo6 %) und in reifem Zustande fast gar kein 
Solanin. Entsprechend keimen die Sporen in 
gleich konzentrierten Dekokten aus unreifen 
Tomaten  tiberhaupt nieht, in Dekokten aus fast 
reifen und ausgereiften dagegen keimen sie. 
Parallelversuche mit  o, 4- und o,oo6%ige Sola- 
ninl6sungen sowie mit  Wasser ohne Solanin 
zeigen dieselben Verh/iltnisse. Auch in Dekokten 
von Kartoffelkeimen, die ja einen sehr hohen 
Solaningehalt haben, erfolgt keine Keimung der 
Sporen (Abb. 3)- Bei der gleichen Konzentra- 
tion in Blat tdekokten dagegen ist relativ gute 
Keimung m6glich. Wird eine schwgchere Kon- 
zentration verwendet, so t r i t t  Keimung ein 
(Abb. 2). Ebenso wirken Verschiedene Konzen= 
trationen des Blattdekoktes der Tomatensorte 
,,Bonner Beste" auf das Keimprozent der 
Sporen ein, wie ein yon SCH~IDT (1933) be- 
schriebener Versuch zeigt. Werden ffir je i g 
Blattmasse 20 ccm Wasser verwendet, so keimen 


