
D E R  Z U  C H T E R  
9. J A H R G A N G  F E B R U A R  I937  H E F T  2 
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Von Johannes Stephan, K6nigsberg i. Pr. 

Wenn wir das biologische und physiologische 
Verhalten einer Pflanze in ihren heutigen Ver- 
breitungsgebieten klarlegen und verstehen 
wollen, so ist es notwendig, dab wir neben 
botanisch-phYsiologischen Untersuchungen v0r 
allem pflanzengeographische Forschung be- 
treiben. Uns erscheint es dabei wichtig, in erster 
Linie die Lebensbedingungen der Pflanze, die sie 
in klimatischer Hinsicht in ihren natfirlichen 
Heimatgebieten vorfand, und die letzten Endes 
auch fiir ihre Wanderung yon ausschlaggebender 
Bedeutung gewesen sein mtissen, eingehend zu 
studieren. Aus solchen Betrachtungen ist zu- 
gleich wertvolles Material fiir die praktische 
Ziichtungsarbeit zu erwarten. Wohl k6nnen 
wir annehmen, dab durch j ahrzehntelange Kul- 
tur einer Pflanze unter ganz bestimmten, gegen- 
fiber der Heimat anders gelagerten Klima- 
verh~ltnissen eine gewisse Anpassung erfolgt. 
Bei einer Abweichung solcher Verh~Itnisse yon 
dem sonstigen ,,normalen" Verlauf wird uns 
ihre wahre ,,Konstitution" aber im sch~trfsten 
MaBe deutlich werden. 

Die Serradella nimmt heute in der landwirt- 
schaftlichen Praxis bei dem Vorgehen, die wirt- 
schaftseigene Futterversorgung auf breitester 
Grundlage zu sichern, eine bedeutsame Stellung 
ein und wird und mul3 im Interesse weiter Ge- 
biete Deutschlands mit vorwiegend leichten und 
teichtesten B6den diese Stellung behalten. Ob 
dabei eine Verlagerung des Schwerpunktes ihres 
Anbaues yon der Reinsaat zur Untersaat er- 
folgt, die Serradella also, wie auch in friiheren 
Jahren, mehr eine Pflanze des Zwischenfrucht- 
baues wird, ist schlieBlich gleichgiiltig. Fest 
steht, dab sich die Serradella in den letzten 
4 Jahren in bestimmten Provinzen, so z. B. in 
Ostpreul3en, erhebliche Fl~ichen fiir ihrerr Anbau 
erobern konnte, wobei auch eine gewisse Be- 
vorzugung ihrer Stellung im Zwischenfruchtbau 
zu bemerken ist. Fiir das Bestreben, dem Boden 
auf dem Wege des Zwischenfruchtbaues einen 
h6heren Jahresertrag abzuringen, als beim Anbau 
nur einer als Hauptfrucht angebauten Kultur- 
pflanze sind die volkswirtschaftlichen, vor allem 
die ern~ihrungspolitischen Verh~iltnisse unseres 
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Vaterlandes von ausschlaggebender Bedeu- 
tung. 

Gerade fiir eine F6rderung des Zwischen- 
fruchtbaues ist es aber m.E.  erforderlich, die 
yon den betreffenden Pflanzen gestellten An- 
spriiche an die klimatischen Bedingungen genau 
zu kennen. Wesentlich wird ja bei allen solchen 
,,Vergesellschaftungen" die Befriedigung der 
Wasseransprfiche sein. tiier sei nur kurz auf 
das sicher giinstige Verh~iltnis eines gemein- 
samen Anbaues yon Flach- und Tiefwurzlern 
hingewiesen, das aber allein noch nicht aus- 
schlaggebend fiir das Gelingen eines beabsich- 
tigten Gemengeanbaues sein diirfte. Oft werden 
kiinstliche Vergesellschaftungen yon Pflanzen 
geschaffen, die konstitutionell den verschieden- 
sten Heimatgebieten angeh6ren. So liegt z. B. 
beim Roggen-Serradella-Anbau die VergeseU- 
schaftung einer kontinentalen mit einer atlanti- 
schen Pflanzenkonstitution vor. 

Wir wollen nun das Heimatgebiet der Serra- 
della n~iher betrachten. Allgemein werden Nord- 
afrika und die Iberische Halbinsel (AsctlERSON 
u. GRAEBNER, I ,  MERKENSCttLAGER, IO) ange- 
geben. Beriicksichtigt man, dab z. B. die Iberische 
Halbinsel infolge ihrer Lage und ganz besonders 
wegen ihrer Orographie in eine Reihe streng von- 
einander getrennter Klimabezirke eingeteilt wer- 
den muB, so wird uns die Unzul~inglichkeit einer 
solchen allgemeinen Heimatangabe sofort klar. 

Fiir die bei uns angebaute Kulturform Orni- 
thopus sativus BROT. befindet sich m.W. die 
~lteste Angabe bei BROIERO (3).  Sandige 
Fl~ichen und kleine Erhebungen in der Um- 
gebung yon Coimbra (Conimbricam), die portu- 
giesische Provinz Beira bis zum Tejo und die 
in Meeresn~ihe gelegenen Hiigel yon Caparica, 
siidlich yon Lissabon, werden als Fundorte dieser 
Form angegeben. Vom landwirtschaftlichen 
Standpunkt aus ist interessant, dab BROTERO 
bereits yon einem Anbau der Serradella in der 
Umgebung yon Coimbra berichtet (Flor. lus. 
S. 16o). Eine eingehende Kenntnis der Iberi- 
schen Halbinsel in pflanzengeographischer Hin- 
sicht vermittelt uns WILLKOMM (16). Er gibt 
als Verbreitungsgebiete yon Ornithopus sativus 
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BROT. das niederandalusische Tiefland, also die 
atlantische Kfistenzone yon der Meerenge bis 
zur Mfindung des Guadiana an. Bei Conil stidlich 
Cadiz, Puerto de Sta. Maria n6rdlich Cadiz und 
bei Chiclana (gemeint ist m. E. Chiclana de la 
Frontera) scheint Omithopus sativus eine st~ir- 
kere Ausbreitung genommen zu haben. Diese 
wenigen Angaben zeigen uns aber bereits deut- 
lich, dab die Verbreitung yon O. sativus in der 
Hauptsache auf die atlantische Kiistenzone Siid- 
spaniens und Portugals beschr/inkt bleibt. 

Die Verbreitungsgebiete der gelbblfihenden 
Ornithopus compressus DC. decken sich zum Tell 
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Abb. I.  I-leimatgebiete der Serradella. 

mit denen von O. sativus BROT. So gibt BROTERO 
ebenfalls die Umgebung von Coimbra an. Im 
iibrigen scheint sie aber bei Lissabon und in den 
portugiesischen Provinzen Beira, Estremadura 
und Transtagana (heutiges Alemtejo) in aus- 
gedehnterem MaBe vorgekommen zu sein. Be- 
ziigtieh der Angabe von Transtagana als Fundort 
yon O. compressus DC. muB darauf hingewiesen 
werden, dab es hierbei ungewiB bleibt, ob 
BROTERO auch den spanischen Teil der ,,Iberia 
Transtagana" einbeziehen wollte. V~ILLKOMM 
beobachtete Vorkommen dieser Art neben einer 
anderen (O. roseus DUF.) auf tttigeln und Ge- 
birge der Kfistenzone im nordatlantischen Be- 
zirk der Iberischen Halbinsel, so z. B. in Astu- 
rien. In Sfidspanien treffen wir sie z. B. an der 

FRANKREICH 

Mittelmeerkiiste zwischen Gibraltar und Malaga 
bei Estepona, Ojen und Monda an. Auch in 
Nordafrika war sie ursprtinglich schon ver- 
breitet. Die Angaben yon BOISSlER (2) machen 
es wahrscheinlich, dab sie schon frtihzeitig an 
den Mittelmeerktisten entlang fiber Griechen- 
land, Kleinasien, das Libanongebiet (Beirut) so- 
gar bis nach Nordpersien vorgedrungen ist. 
Auch andere Arten yon Ornithopus, so z.B. 
O. heterophyllus, O. scorpioides und O. ebracteatus 
diirften ihre I-Ieimatgebiete nach BROTERO eben- 
falls in den atlantischen Ktistenzonen S/id- 
spaniens und Portugals haben, wobei z. B. auch 

fiir 0. ebracteatus BXOT. schon 
eine friihe Wanderung an den 

~ , ~ !  Kfisten des Mittelmeeres ent- 
lang bis nach Kleinasien 

~ (Smyrna) angenommen wer- 
den kann (BoIsSIER). 

S Fiir uns ist in erster Linie 
die Kulturform Omithopus 
sativus BigoT. yon Bedeutung. 
Ihre Urheimat ist also in ei- 
nem sehr kleinen Gebiet der 

I Iberischen Halbinsel, und zwar 
in der politischen Einheit Por- 

~.~ tugal und in der niederanda- 
lusischen Tiefebene zu suchen, 

,~'~ d.h. also, fast ausschliel31ich 
i ,.'~ in atlantisch beeinflul3ten 
�9 ~-"~ Kiistenzonen (siehe Abb. I). 

Bevor wit auf die Klimaver- 
h/iltnisse dieser Gebiete ein- 
gehen, erscheint es mir noch 
notwendig, auf den Wande- 
rungsweg der Serradella hin- 
zuweisen. Nach ~ilteren An- 
gaben (VAGT-TORKSHOF, 15; 
VON LENGERKE, 9) diirfte die 
Serradella nicht ausschlieBlich 

an der atlantischen Ktiste Portugals nord- 
w~irts und weiterhin an der spanischen Nord- 
kfiste nach Osten gewandert sein, sondern 
bereits yon den atlantischen Kfistengebieten aus 
ihren Weg in die spanischen und portugiesischen 
Gebirge genommen haben. Die peninsulare 
Zone (HANN, 6) der Iberischen Hatbinsel mit 
ihrem rein kontinentalen Klima scheint aller- 
dings vollst~ndig yon ihr gemieden worden zu 
sein. Nach Deutschland dfirfte sie nieht, wie 
man bisher annahm, ihren Weg fiber Belgien 
genommen haben, sondern bereits 1849 direkt 
aus Portugal eingefiihrt worden sein (PABST, II). 

Fiir die Beurteilung ihrer Anbauffihigkeit und 
fiir das Verst~indnis ihres physiologischen Ver- 
haltens z. B. in den im Osten Deutschlands ge- 
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legenen Hauptanbaugebieten Pommerns, der 
Grenzraark.und OstpreuBens-k6nnen uns die 
kliraatischen Verh~iltnisse ihres Heimatgebietes 
wertvolle Aufschliisse geben. Die fiir die land- 
wirtschaftliche Praxis besonders ira Zwischen- 
fruchtbau unangenehme Eigenschaft der ge- 
ringen Troekenresistenz deutet bereits darauf 
hin, dab die Serradella erhebliehe Feuchtigkeits- 
anspriiche stellt. Wie liegen die Verh~iltnisse in 
dieser Hinsicht in ihrera Heimatgebiet? Ich 
m6chte hier vorausschicken, dab die alte Ein- 
teilung der Iberischen Halbinsel in nur 4 Kliraa- 
bezirke (WILLKOMM, HAHN), wobei Portugal in 
die beiden atlantischen Zonen aufgeteilt wurde, 
als unzureichend bezeichnet werden muB. W~ih- 
rend FREYI~ANN (4) ffir eine groBr~umige Kliraa- 
betrachtung Portugal als ,,kliraatische Einheit" 
auftal?t, h~It LAu~sAcI~  (8), fiir eine-ein- 
gehendere Betrachtung der klimatischen Ver- 
h~ltnisse eine Aufteilung Portugals in I I  Klima- 
provinzen fiir erforderlich. Wir halten uns eben- 
falls an die eingehende Gliederung LAUTE?C- 
SACI~s. Danach liegt das Hauptverbreitungs- 
gebiet der Serradella in der raaritimen Region, 
und zwar in der raittleren und sfidwestlich- 
atlantischen Klimaprovinz Portugals. 

Die mittlere atlantische Provim (Beobachtungs- 
stationen Coirabra, Caldes da Rainha) zeichnet 
sich durch hohen Jahresniederschlag (8oo his 
IOOO ram), kurze Trockenzeit (nur 1--2 Monate), 
Gewitterreichtura und eine hohe Luftfeuchtig- 
keit (77 % ira Jahresdurchschnitt), die aueh in 
den Troekenraonaten nicht wesentlich unter 
diesen Wert sinkt, aus. 

In der si~dwestlichen atlantischen Provinz 
(Beobachtungsstation Lissabon) betr~igt der 
Jahresniederschlag nur 400--800 rata, die 
Trockenzeit ist auf 3 Monate verl~ingert, und 
die Luftfeuehtigkeit i s t  ira Jahresdurchschnitt, 
ganz besonders aber ira Soraraer, wesentlich 
niedriger als in der raittleren atlantischen Kliraa- 
provinz. 

Uns interessieren hier in erster Linie die Ver- 
h~ltnisse in der raittleren atlantischen Provinz, 
da dort das urspr/ingliche Verbreitungsgebiet, 
so z. B. auch der feldra~il3ige Anbau der Serra- 
della (0. sativus) liegt. Wir stellen fest, dab sieh 
die Serradella in der Hauptsache auf ein Gebiet 
rait reichlichen Niederschl~igen und einer kurzen 
Trockenperiode konzentriert hat. Die hohe 
Luftfeuchtigkeit und ihre geringen Schwan- 
kungen urn das Jahresraittel (siehe oben) sind 
ebenfalls - -  besonders in den Trockenraonaten - -  
yon erheblicher Bedeutung. Schliel31ich ist noeh 
an einen gtinstigen EinfluB yon Tau und Nebel 
zu denken, wobei wir allerdings dera Tau und 

dera Nebel in ihren engeren Heiraatgebieten 
nicht d i e  Rotte eines lebenswichtigen Klima- 
faktors zuschreiben k6nnen. Da aber die Tau- 
h~ufigkeit z. B. in Sfidportugal im Jahresdurch- 
schnitt wesentlich h6her ist als in Nordportugal, 
gewinnt dieses Klimaelement in Verbindung rait 
den geringeren Niederschl~igen und der l~ingeren 
Trockenperiode ira Siiden des Landes eine er- 
heblichere allgemeine Bedeutung fiir die Vege- 
tation. Es braucht in diesem Zusammenhang 
nur an die kaum vorstellbare Gr6Be der Tauf~lle 
in NordMrika (v. ROSENBERG-LIPINSKI, 12; 
SCHUMACH, ER, 14) erinnert zu werden. 

Betrachten wir allein die Niederschlagsver- 
h~iltnisse, so stellen wit fest, dab die Serradella 
auf ihrer Wanderung dutch Deutschland ost- 
w~irts in Gebiete vorgedrungen ist, die nut  rund 
zwei Drittekder Niederschlagsraenge der Heiraat 
der Serradella aufweisen. AuBerdera ger~t die 
Serradella bei ihrer Friihjahrsaussaat z.B. in 
Ostpreul3en nach ihrera Aufgang oft in vor- 
soraraerliche Trockenperioden hinein, die ihrer 
Entwicklung in h6chstem MaBe abtrXglich sind, 
oft sogar zu einera v611igen MiBerfolg des An- 
baues fiihren. Kann nun die Serradella auf die 
in den Anbaugebieten fehlenden Niederschl~ige 
verzichten und andere Ktiraaelemente zur Be- 
friedigung ihrer yon Natur aus bestehenden 
Feuchtigkeitsanspriiche heranziehen? MERI~EN- 
SCHLAGER hat bereits in anderera Zusararaen- 
hang darauf hingewiesen, dab die Serradella 
drosophil und nebuloptfil ist. Auch in unseren 
umfangreiehen Beobachtungen und Unter- 
suchungen konnten wit feststellen, dab zweifets- 
ohne den atraosph~rischen Niederschl~igen in 
Form yon Tau und Nebel ein erheblicher Ein- 
flul3 auf die Entwicklung der Serradella be- 
sonders in regenlosen oder regenarraen Zeiten 
zukorarat. Wir brauchen bier nut  an eine 
Transpirationsheraraung zu denken, ohne dab 
eine Aufnahrae von Tauwasser durch die Bl~itter 
ira Sinne der HILTNERschen ,,Theorie tier Tau- 
wirkung" (7) notwendig w~ire. Fraglich bleibt 
dabei selbstverst~indlich, ob die Serradella da- 
durch den Mangel an Niederschl~igen zu einera 
erheblichen Teit korapensieren kann, so dab ihr 
Anbau nur unter besonders ungiinstigen Ver- 
h~iltnissen in Frage gestellt ist, ihre Ertrags- 
leistung im allgeraeinen abet die Anforderungen 
der Praxis befriedigt. Nach raeinen in Ost- 
preuBen seit 1933 durchgefiihrten Beobach- 
tungen dfirffe diese Frage, wenigstens ffir den 
Anbau der Serradella in Reinsaat zu bejahen 
sein. Grunds~itzlich anders liegeS, die Verh~ilt- 
nisse aber bei tier Einsaat der Serradella in 
Roggen, also ganz allgeraein beira Zwischen- 
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fruchtbau. Hierbei mul3 die Serradella einmal 
die gegenfiber ihrer Heimat geringeren Nieder- 
sehl/ige mit der 1Jberfrucht teilen. Sie versucht 
aber einem solchen Konkurrenzkampf durch 
eine fr/ihzeitige und erhebliche Tiefenentwick- 
lung ihres Wurzelsystemes zu,entgehen. .Findet  
sie dabei aber keine wasserffihrenden Schichten, 
oder besitzt der Untergrund nur eine geringe 
wasserhaltende Kraft,  so ist das Gelingen eines 
solchen Anbaues yon vornherein in Frage ge- 
stellt, es sei denn, dab die Niederschlags- 
verteilung so gtinstig ist, dab auch Ifir sie ge- 
nfigend Bodenwasser verffigbar bleibt. Wie 
steht es nun aber mit dem Tau- und Nebelgenul3 
der Serradelta beim Zwisehenfruchtbau? Wir 
k6nnen auf Grund unserer diesbezfiglichen Tau- 
studien schliel3en, dab die am Boden wachsende 
Serradella bei Untersaat zumindest nicht in einen 
TaugenuB gelangt. Ob die Serradella in diesem 
Fall eine erhebliche Begfinstigung ihrer Ent-  
wicklung durch Nebel erfahren kann, sei dahin- 
gestellt. Immerhin w/ire beim Auftreten von 
Bodennebel und bei Berficksichtigung der meist 
horizontalen Zugrichtung der Nebelschwaden im 
Gegensatz zum Tau ebenfalls an eine Ent-  
wicklungsbegfinstigung zu denken. 

Beim Zwischenfruchtbau der Serradella ist 
nun aber ein anderes Klimaelement als ent- 
scheidend ffir die erh6hte Befriedigung der 
Feuchtigkeitsansprfiche der Serradella und da- 
mit als bedeutsam fiir den Wasserhaushalt iiber- 
haupt anzusehen. Wir hatten oben festgestellt, 
dab die Serradella einem Gebiete mit hoher 
Luftfeuchtigkeit entstammt. Auch beim Zwi- 
schenfruchtbau steht der Serradella eine hohe 
relative Luftfeuchtigkeit zur Verffigung, anders 
ausgedrfickt, das S/ittigungsdefizit der Luft  ist 
im Roggenbestand gering, die Serradella kann 
also ihre Stomata often halten, ohne erhebliche 
Transpirationsverluste zu erleiden. Aber  auch 
in diesem Fall mfissen wir die Frage aufwerfen, 
ob die hohe Luftfeuchtigkeit am Boden des 
Roggenbestandes in Verbindung mit den zur 
Verffigung stehenden Niederschl/igen allein schon 
die fehlenden Niederschl/ige - -  berficksichtigen 
wir die Ktimaverh/iltnisse ihres Heimatgebietes 
- -  zu kompensieren vermag. Diese Frage wird 
m. E. zu verneinen sein. W/ire ein solcher Aus- 
gleich m6glich, dann mfiBte unbedingt die 
Sicherheit des Serradella-Zwischenfruchtbaues 
gr6Ber sein, als bisher bei Beobachtungen in der 
Praxis festzustellen ist. 

Wir sehen aus diesem Beispiel, wie wichtig es 
ffir die PraMs des Zwischenfruchtbaues ganz 
allgemein ist, pflanzengeographische Studien 
unter spezieller Berficksichtigung der klima- 

tischen Verh/iltnisse der Heimatgebiete der 
Pfanzen zu treiben. Dartiber hinaus wird es 
aber gerade ffir eine F6rderung des Zwischen- 
fruchtbaues in seiner Gesamtheit unumg/inglich 
notwendig sein, dem Klima der bodennahen 
Luftschicht (GEmER, 5) erh6hte Aufmerksam- 
keit zuzuwenden. Je gr6t3er die F~ihigkeit einer 
als Untersaat angebauten Pflanze ist, auf Grund 
ihrer Konstitution die besonderen mikroklima- 
tischen Verhfiltnisse eines auf diese Weise ge- 
schaffenen ,,Bestandsklimas" auszunutzen, desto 
sicherer wird der Erfolg des Zwischenfrucht- 
baues sein. Dabei mul3 natfirlich berficksichtigt 
werden, dab beim Roggen-Serradella-Anbau, 
wie fiberhaupt beim normalen Zwischenfrucht- 
bau kein so ausgepr~igtes ;,Sonderklima" vor- 
handen ist, wie es von ZATTLER (17) ffir den 
Hopfenbestand nachgewiesen werden konnte. 

Welche Schliisse kSnnen nun aus unseren 
Ausffihrungen ffir die Serradella gezogen werden? 
Die Berficksichtigung der Klimaverh/iltnisse des 
Heimatgebietes der Serradella weist uns deut- 
lich auI die hohen Feuchtigkeitsansprfiche der 
Serradella bin. Sie sind also konstitutionell be- 
dingt. Durch das Studium der durch den 
Zwischenfruehtanbau geschaffenen mikroklima- 
tischen Verh/iltnisse, insbesondere durch Unter- 
suchungen fiber das Klima der bodennahen Luft- 
schicht kann das Verhalten der Serradella in 
Untersaat, vor allem die ffir die landwirtschaft- 
liche Praxis oft unbefriedigende Entwicklung 
der Serradella dem Versttindnis n/iher gebracht 
werden. Gleichzeitig kann durch das Studium 
des Einflusses bestimmter Klimafaktoren nach- 
gewiesen werden, dab z .B.  Tau und Nebel 
neben den Niederschltigen (Regen) von erheb- 
licher Bedeutung ffir die Entwicklung der Serra- 
della in Reinsaatbesttinden sind. Die pflanzen- 
geographisch-klimatischen Studien zeigen aber 
weiterhin sehr deutlich, dab es allein auf dem 
Wege der Ver/inderung und Verbesserung prak- 
tischer AnbaumaBnahmen nicht gelingen kann, 
den Zwischenfruchtbau der Serradella wesent- 
lich sicherer zu gestalten. Hierbei stellen die 
5kologischen Ansprfiche der Serradella, die sich 
auf ihrer Wanderung von der atlantischen 
Kfistenzone Portugals bis nach Ostdeutschland 
keineswegs ge/indert haben, ein erhebliches 
Hindernis dar. 

Es wird Aufgabe der Zfiehtung sein mfissen, 
unter Berficksichtigung der sich unter Zuriick- 
gehen auf die Klimaverh~iltnisse des Heimat- 
gebietes der Serradella ergebenden 6kologischen 
Beziehungen Formen zu schaffen, die in erheb- 
lichem AusmaBe trockenresistent sind. Dabei 
wird im Hinblick auf die Bedeutung der Serra- 
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della fiir den Zwischenfruchtbau den hierbei 
vorliegenden mikro-ktimatischen Verh~iltnissen 
erh6hte Aufmerksamkeit zu schenken sein. 
Wenn ich bereits frfiher auf die Bedeutung einer 
Ausschau nach Osten f/Jr die Z/ichtungsarbeit 
der Serradella hingewiesen habe, so m6ehte ieh 
dies auch heute im Hinblick auf die erhebliche 
Massenleistung gerade 6stlicher Herkiinfte z. B. 
beim Anbau in 0stpreuBen wiederholen. Ob 
auf dem Wege der Ziichtung yon sich unter 
einer tJberfrucht langsam, nach Ernte der 0ber-  
frucht aber sehr rasch entwickelnden sp~it 
blfihenden Formen eine Erh6hung der Anbau- 
sicherheit der Serradella als Zwischenfrucht er- 
reicht werden kann (RuDoRG 13), bleibt abzu- 
warten. Man daft nicht vergessen, dab die 6ko- 
logischen Anspr/iche solcher Formen sicher nicht 
wesentlich verschieden von denen unserer bis- 
herigen Serradella sein werden. Bei der yon 
RUDORF geforderten sp~iteren raschen Massen- 
wiichsigkeit werden immer erhebliche Feuch- 
tigkeitsverh~iltnisse erforderlieh sein, auf die wir 
besonders in 0stdeutschland doch nicht in 
jedem Jahre mit absoluter Sieherheit rechnen 
k6nnen. Unter diesen Gesichtspunkten diirfte 
die Schaffung neuer 6kologischer Typen neben 
einer Verbesserung der Anbautechnik ffir die 
Sieherung des Serradella-Anbaues, vor allem fiir 
den Zwisehenfruehtbau, bei dem bisher die 
st~rksten Rtickschl/ige auftreten, yon gr6Bter 
Bedeutung sein. 
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ftir Zfichtungsforschung, Mfincheberg, Mark.) 

Das heutige Ausgangsmaterial fiir die Ztichtung Phytophthora- 
widerstandsf~ihiger Kartoffeln. 

(Unter Berticksichtigung der bisher aufgetretenen Biotypen "con P. infestans DE BARY). 

Von It.  Lelamarm. 

Nicht oft ist in der Geschichte der Ziichtung 
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen an einem 
Problem mit solcher Z~ihigkeit gearbeitet wor- 
den, wie gerade an der Zfiehtung Phytophthora- 
widerstandsf~ihiger Kartoffeln. Schon gleich 
nach dem Auftreten der groBen Phytophthora- 
Epidemien um die Mitre des vorigen Jahr- 
hunderts in den europ~ischen L~indern begann 
man an verschiedenen Stellen mit der Ziichtung, 
ohne indes zu positiven Resultaten gelangt zu 
sein. 

Je mehr man zu der Erkenntnis kam, dab sich 
unter den vorhandenen Kultursorten kein ge- 
eignetes Ausgangsmaterial mit genfigend hoher 
Widerstandsf~higkeit fand, um so mehr wurden 
besonders unter dem EinfluB des Darwinismus 
andere Solanum-Spezies, vor allem Wildformen 
der Kartoffel herangezogen (BAKER 1883/84, 
PRINGLE, nach Angabe yon HOLLRUNG 1932, 
SUTTON I896,~..HECKEL 1898, LABERGERIE I904, 
BROILI I 9 2 I ,  K. O. MOLLER 1925). 

Heute existieren d a n k  der grogen Sammel- 


