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weichschalige, alkaloidfreie Pflanzen aufge- 
Iunden. Sie diirften ftir die praktische Ztichtung 
yon Bedeutung sein. 

W~ihrend bei Lupinus luteus bereits 1928 mit  
der Auslese weichschaliger Formen begonnen 
wurde, habe ich bei Lupim,s angusti/olius 1935 
mit  der Auslese angefangen. Insgesamt wurden 
e twa 2o ooo Einzelpflanzennaehkommenschaften 

auf Weichschaligkeit geprfiift. Es konnten eine 
ganze Reihe weichschaliger Formen gefunden 
werden. Durch Prtifung in den n/iehsten Jahren 
wird man aus diesen die besten weichschaligen 
Lupinus angusti/olius St~imme auslesen k6nnen. 
Auch hier wird es durch Kreuzung der weichscha- 
ligen St/imme mit  alkaloidfreien m6glich sein, 
weichschalige, alkaloidfreie Sorten zu schaffen. 

(Aus der Dienststelle ftir Pflanzenzfichtung und Vererbungslehre der Biologischen Reichsanstalt, 
Berlin-Dahlem:) 

A r e a l b i l d u n g  u n d  s y s t e m a t i s c h e  S t e l l u n g  d e r  K u l t u r -  u n d  W i l d s e r r a d e l l a  ~. 

Von M. K l i n k o w s k i  und O. S c h w a r z ,  

Die Serradella ist eines der jiingsten Glieder 
der deutschen Kulturpflanzenflora. Noch kein 
Jahrhunder t  ist vergangen, seitdem sie durch 
I~IMPAU erstmalig nach Deutschland gebracht 
wurde, und nur allm~ihlich hat sie im ostdeut- 
sehen Raum eine gewisse Bedeutung erlangt. 
Hier  die einzelnen Stadien dieser Entwicklung 
zu schildern, wiirde zu weit ftihren, nur das mag 
vermerkt  werden, dab die Serradella meistens 
zur Rolle eines Aschenbr6dels unter den Kultur- 
pflanzen verurteilt war. Eine Serradellaziichtung 
hat  bis in die Nachkriegsjahre in Deutschland 
nicht bestanden, und erst im letzten Jahrzehnt  
schenkte der Pflanzenziichter dieser Futter-  
pflanze mehr Beachtung. Diese, bei einer so 
jungen Kultnrpflanze leicht erkl/irliche Erschei- 
nung - -  vgl. z. B. Lupine, Luzerne, Klee usw. - -  
blieb nattirlich nicht auf Deutschland be- 
sehr/inkt, sondern machte sich auch jenseits der 
Grenzen, z. B. in Weil3rul31and, in ~ihnlicher Form 
geltend. Heute findet die Serradella in Praxis und 
Offentlichkeit wieder st~irkeres Interesse, und 
daher wurden in letzter Zeit eine Reihe yon 
Yragen in Bearbeitung genommen, die bisher 
kaum beachtet wurden, z. B. die nach den Serra- 
dellawildformen und den damit inZusammenhang 
stehenden Erscheinungen. Diesem speziellen 
Problemkreis galt eine Reise nach der iberischen 
Halbinsel und Spanisch-Marokko, die der eine 
yon uns (KLINKOWSKI) im Mai und Juni 1937 
mit  Unterstiitzung der Deutschen Forschungs~ 
gemeinschaft unternahm. Neben anderen Fragen 
bestand eine der wesentlichen Arbeitsaufgaben 
darin, die Wildformen der Serradella an ihren 
Standorten kennenzulernen, l~ber die hierbei 
gesammelten Erfahrungen und die bei der bis- 
herigen Aufarbeitung gewonnenen Ergebnisse 
soll nachstehend kurz berichtet werden, soweit 

Die Arbeit wurde durchgeffihrt mit Unter- 
stfitzung des Deutschen Forschungsdienstes und 
tier Deutschen Forschungsgemeinschait, denen an 
dieser Stelle herzliehst gedankt sei. 

sie die Arealbildung und systematische Stellung 
der Serradella und ihrer Wildformen angehen. 

Wenn man versucht, nach der neuz~itlichen 
botanischen Spezialliteratur unsere Kultur-  
serradella systematisch unterzubringen - -  vgl. 
z. B. HEGI (II),  ASCHERSON U. GRAEBNER (I), 
WlLLKOMM (22), COUTINI~O (8), HENRIQUES (12) 
---, SO kommt  man zu dem etwas verbliiffenden 
Ergebnis, dab es sich bei ihr nicht um Ornithopus 
sativus BROT. (3), sondern nur um Ornithopus 
roseus DUF. (9) handeln kann; denn, obgleich 
die genannten Autoren tibereinstimmend an- 
geben, dal? Ornithopus sativus allgemein, Orni- 
thopus roseus dagegen nur ,,auch" kultiviert 
wiirde, sind ihre Beschreibungen der Kultur- 
serradella so gehalten, dab sie in den wesent- 
lichen Charakteren auf unsere Kulturpflanze 
nicht im geringsten zutreffen, wogegen das, was 
sie fiber Ornithopus roseus sagen, vollkommen 
mit  der Kulturserradella harmoniert. K6nnte 
man danach annehmen, es wtirden - -  wenn wir 
yon dem gelbbltitigen und ganz abweichenden, 
nut  versuchsweise angebauten Ornilhopus com- 
pressus L. absehen, der landwirtschaftlich kaum 
Bedeutung besitzt - -  zwei verschiedene, wenn 
auch verwandte Arten als Serradella gebaut, so 
zeigt doch das iiberaus reiche yon uns gesichtete 
Material kultivierter Serradellaformen, dal3 nur 
ein einziger spezifischer Typus als Kulturpflanze 
in Frage kommt.  

Dieser wurde bisher als Ornithopus sativus be- 
zeichnet. Nach HEGI und SAMPAIO (19) soll der 
Autor dieses Namens LINK (16) sein, der ihn 
indes nur als ,,nomen nudum" ohne jede Be- 
schreibung gebraucht hat 1, so dab nach den 
Nomenklaturregeln BROTERO der rechtsgiiltige 

1 , ,Auch fanden wir" (in der N/ihe yon O v a r - -  die 
Verf.) ,,ein bisher ,noch nicht beschriebenes Futter- 
kraut (Ornithopus sativus nob.) gebauet, eine sehr 
merkwiirdige Pflanze, deren man sich im ganzen 
5linho, auch in einigen Gegenden mn Coimbra mit 
grol3em Nutzen bedient". (LINK) Dies ist gleich- 
zeitig die 5,1teste Notiz fiber Serradellaanbau, 
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Autor ist. BROTE~O (3) gibt die diagnostisch 
wichtigsten Merkmale folgendermaBen an (w6rt- 
lich aus dem Lateinischen iibersetzt): ,,Hiilsen 
hgngend, kaum gebogen, an der Spitze genagelt, 
mit  zusammengedriickten, rundlichen, durch 
Buchten abgeschntirten Gliedern ''~ und auf 
gleicher Seite welter unten nochmals: ,,Htilse 
kahl, bis zollang, zuerst gerade, zuletzt etwas 
gebogen, zusammengepreBt, etwas runzlich, 
durch Buchten eingeschntirt ''e. Das Auftreten 
wird charakterisiert als: ,,Auf Sandfl~chen, 
mageren Ackern, um Coimbra, wo sie auch knl- 
tivi~ert wird, und sonst in Beira bis zum Tejo und 
den Strandhiigeln yon Caparica." 

Ahb. I. Fahne, Fltigel, Schifichen, Kelch und Htilse verschiedener 
Ornithopus-Arten. (Von oben nach unten: Orr~ithopus ])erpusillus, 
Ornithopus sativus, Omi~twpus is~hmocarpus und Orni~hopus macror- 

rhynchusJ. 

Diese Beschreibung paBt in jeder Hinsicht auf 
die Kulturserradella, allenfalls auch noch auf 
Ornith@us perpusillus L., nicht aber auf jene 
Pflanze, die WILLKOMM, HEGI, COUTINHO U. a. 
als Ornithopus sativus hinstellen. DaB Ornithopus 
perpusillus, welche Art  BROTERO aus Portugal 
noch nicht kennt, daher auch in seiner Flora 
nicht auffiihrt (sie ist auf den Norden des Landes 
beschr;inkt), nicht gemeint sein kann, geht ohne 
weiteres daraus hervor, dab diese nirgends 
kultiviert wird, und dab heute noch in der Um- 
gebung Coimbras, genau wie zu BROTERO~ 
Zeiten, ausschliet31ich eine Serradella gebaut  
wird, die vollst~ndig mit  unserer mitteleurop~ii- 

1 , ,Legumin ibus  pendul i s ,  v i x  a rcua t i s ,  apice 
unguiculatis (n ich t  , , unc ina t i s " ,  wie V~TILLKOMM 
zi.tiert), nod is  compress is ,  subrotundis, per  i s t h m o s  
i n t e r c e p t i s . "  

, ,Legumen  glabrurs, ad u n c i a m  longum,  pr i -  
m u m  recturs, demurs subarcuaturs, compressun l ,  
subrugosurs, i s t hmis  i n t e r c e p t u m . "  

schen Kulturpflanze iibereinstimmt. Es ist also 
kein Zweifel dariiber m6glicla, dab Ornithopus 
sativus BROT. die korrekte spezifische Bezeich- 
nung fiir die Kulturserradella ist und die ge- 
nannten Autoren seit WlLLKOM~t sich im I r r tum 
befinden. Ornithopus roseus Dul~. ist also nichts 
weiter als ein Synonym yon Ornithopus sativus 
BROT. Der Name kann auch nicht etwa ftir die 
Wildform der Kulturserradella gebraucht wer- 
den, nicht nur, weil BROTEROs Name sowohl 
Wild- wie Kulturserradella umfal3t, sondern auch 
deshalb, weil der Formenkreis der Kulturserra- 
della vor ihren Wildformen nichts an Erbanlagen 
voraus hat und ph~inotypisch somit  nicht her- 
vortr i t t .  

Nun kommt  aber im Siiden Portugals eine 
weitere Art  vor, die g~inzlich der Beschreibung 
des ,,Omithopus sativus" bei WILLKOM~ und den 
neueren Autoren entspricht. Als selbst~indige 
Spezies behandelt, hat  sie den Namen Ornith@us 
isthmocarpus Coss. (7) zu fiihren, welchen Namen 
denn auch WILLKOMM, COUTINHO, DE CANDOLLE 
(5), BECtIER-DILLINGt~N (2) U.a. als Synonym 
ihres ,,Ornithopus sativus" zitieren. Diese Art, 
die unseres Wissens bisher noch nicht als Kultur-  
pflanze verwendet wird, auch wegen ihrer nur 
unvollst~ndig oder tiberhaupt nicht in die 
Glieder zerfallenden Hiilsen vorerst nur schwer 
zu kultivieren sein diirfte, ist aber weit ver- 
schieden vom echten Ornithopus sativus BigOT. 

Cosso~ ist wohl unbeabsichtigt der Urheber 
jenes Mil3verst~ndnisses, das sich so hartnAckig 
bis in unsere Zeit erhalten hat, geworden, indem 
er zu seiner neuen Art als Synonym Ornithopus 
salivus ex pte. zitierte. Offenbar hat  ihn zu 
dieser Auffassung, nach  der der BI~OTERosche 
Name auch diese stidiberische Pflanze mit  ein- 
schliel3e, der Umstand best immt,  dab BROTERO 
letztere Art nicht auffiihrt. BROTERO ist indes 
nut  ganz fl/ichtig in den S/iden Portugals ge- 
kommen, daher kannte er dessen Pflanzenwelt 
nur sehr liickenhaft, und so blieb ihm die 
Existenz einer weiteren Wildserradella in diesem 
Gebiete unbekannt.  WILLKOMM, in der Wahl 
zwischen Ornithopus roseus DEF. und Ornifhopus 
isthmocarpus Coss., hat  offenbar dieses ,,ex pte ."  
bei CosSoN als AnlaB genommen, die BROTERO- 
sche Pflanze ohne weiteres mit  Ornithopus isthmo- 
carpus synonym zu setzen, und es mag ihn darin 
noch ein Lesefehler best~rkt haben; denn er 
zitiert aus der B•OTERoschen Beschreibung 
irrttimhch ,,leguminibus uncinatis", d. h. Hiilsen 
hakig, ansta t t  ,,unguiculatis" genagelt. Alle 
sp~teren Autoren, gestiitzt auf die AutoritS~t 
des Verfassers des, ,Prodromus [lorae hispanicae" , 
haben einfach kritiklos den I r r tum iibernommen 
und so erhielt die Kulturserradella in den neu- 



~o. Jahrg. 2. Iteft Arealbildung und systematische Stellung der Kul tur-  und Wiidserradella,  45 

esten Spezialf loren eine Beschreibung,  die den 
Ta t sachen  einfaeh zuwiderl~uft!  

Der  E infachhe i t  ha lber  stel len wir  die haup t -  
s~chl ichsten Merkmale  dieser Ar ten  und  der  
Ornithopus perpusiIIus L. in einer vergle ichenden 
Tabel le  zusammen  (siehe auch Abb.  I) .  

Diese aus der i r r t f imlichen Gleichsetzung m i t  
Ornithopus isthmocarpus Coss. resul t ie rende 
falsche Beschre ibung der  Ku l tu r se r r ade l l a  ha t t e  
aber  die bet r i ib l iche Folge,  dab  es n icht  m6glich 
war,  das  genaue Area l  der  Wi ld fo rmen  yon 
Ornithopus sativus auf Grund  der  L i t e r a tu r  fest- 
zustellen, well  in den meis ten  F~illen n ich t  
nachgepr t i f t  werden konnte ,  ob die bet ref fenden 
Auto ren  den echten Ornithopus sativus oder  den 
im Sinne WILLKOMMs, also Ornithopus isthmo- 
carpus, meinten.  So muBten auch alle fr i iheren 
Arbei ten ,  welche sich mi t  dem He ima tgeb ie t  der  
Ser radel la  befaBten, zwangsl~ufig zu falschen 
bzw. abwegigen Schlugfolgerungen fiihren. Wi r  
wollen hier  von einer kr i t i schen Behand lung  
der jenigen Arbe i ten  A b s t a n d  nehmen,  die bei  der  
Dars te l lung  des He imatgeb ie tes  der  Serradel la  
sich auf bes t immte  Teile der  Iber ischen Ha lb -  

i n s e l  und  Norda f r ikas  beziehen,  ohne j edoch  
Angaben  fiber die genaue Lage  der  einzelnen 
W i l d v o r k o m m e n  zu machen  (17, 18). Diesem 
le tz ten  Er fordern i s  en tspreehen  nur  die Arbe i t en  
yon STEPHAN (21) und  KLINKOWSKI (I4), 

ST~P~IAN befal3t sich ausschlieBlich mit  Ornitho- 
pus sativus und benutz t  dabei nur die Angaben yon 
BROTERO und WILLKOMM. Abgesehen davon, dab 
es nicht unbedenklich ist, sich nur auf die Angaben 
zweier soweit zuriickliegender und, wie eben aus- 
einandergesetzt, in ihrer systematischen Auffassung 
vollkommen inkongruenter Qnellen zu stiitzen, ist  
auch die Auswertung dieser Unterlagen zahlen- 
m~Big und hinsichtlich der Lage der einzelnen 
Fundor te  ziemlich willktirlich erfolgt. STEPItANS 
Absicht  yon dieser, tiberdies zahlenmgBig un- 
geniigenden Basis aus eine klimatische Charakte- 
risierung der Heimatgebiete  der Serradella durch- 
zuftihren, mul3te unter  diesen Umstgnden ihr Ziel 
verfehlen; auf Einzelheiten wird im Rahmen 
einer grSf3eren, zusammenfassenden Arbei t  noch 
ngher eingegangen werden. 

Der eine yon uns (KLINKOWSKI) hat  bei der Be- 
handlung des gleichen Stoffes 69 Fundor te  auf der 
iberischen FIalbinsel und,  in Nordafr ika karten- 
m~Big verarbei tet ;  diese ents tammen nicht  nur  
Literaturbelegen (3, 4, 6, 8, io, 15 und 23), sondern 
zugleich auch dem t Ierbarmater ia l  der Botanischen 

T a b e l l e  i.  

Ornithopus perpusillus Ornithopus saXivus  Ornithopus isthmocarpus 

Kelch 

Fahne 

FliigeI 

Schiffchen 

Htilse 

S ame 

iein und dieht  kurzhaarig, 
zylindrisch; Z~hne dreieckig- 
lanzettIich, etwa 11/4 so lang 

wie der Tubus. 
ca. 1,8--2, 4 mm 

l~nglieh bis elliptisch, all- 
m~hlich in den Nagel ver- 

schm~lert. 
ca. 3,8--4,5 mm lang 
ca. 1 ,5--I ,  7 mm b r e i t  

schmaI, 
halbeif6rmig. 

ziemlich groB, 
eif6rmig. 

3--12gliederig,  gerade oder 
mit  konkaver  Biegung, mi t  
rundlichen, fein l~ngsgerun- 
zelten Gliedern und deut-  
lichen Abschniirstellen, mi t  
sehr kurzem und diinnem 
Griffel, bei der Reife zer- 
fallend, schwach behaar t  his 

kahl. 

rundlich-nierenf6rmig. 
1,4--2,2 mm lang 
o ,7 - - i ,  3 mm brei t  

rein und dicht  kurzhaarig,  
konisch ; Z~hne tineal, sehr 
spitz, etwa 1/~ so lang wie 

der Tubus. 
ca. 3,8--4, 5 mm 

verkehr t eif6rmig, allm~hlich 
in den ziemlich langen Nagel 

verschm~lert. 
ca. 5,8-- 7 mm lang 
ca. 2,7--3, 3 mm brei t  

breit,  
halbeif6rmig. 

ziemlich groB, 
kugelig. 

3--8 gliederig, gerade oder 
schwach konvex gebogen, 
mit  rundlichen, ziemlich fein 
l~tngsrunzeligen Gliedern und 
kurzem Griffel und regel- 
m~Bigen deutlichen Ab- 
schniirstellen, bei der Reife 
zerfallend, schwach behaar t  

his kahl. 

rundlich-nierenf6rmig. 
1,6--2, 3 mm lang 
o,9--1,4 mm brei t  

langzott ig behaart ,  konisch ; 
Zghne lineal, spitz oder 
stumpflich, etwa 1/2 bis 2/5 

so lang wie der Tubus. 
ca, 4,5--5 mm 

brei t  spatelig, pl6tzlich L n 
den kurzen und breiten Nagel 

zusammengezogen. 
ca. 5--7 mm lang 

ca. 2,3 - 3 , 3  mm brei t  

sehr breit ,  
halbkreisf6rmig. 

klein, 
niedergedr tickt-kugelig. 

i - -  7 gliederig, s tark konvex 
his spiralig gebogen, mit  ei- 
l~nglichen, grob gerunzelten 
Gliedern und langem, haki- 
gem Griffel, die Einschnii- 
rungen wenigstens zum Teil 
st ielartig verlSngert, ohne 
deutliche Einschntirstellen, 
nur im unteren Teil in die 
Glieder zerfallend, grauzot- 

tig bis verkahlend.  

l~nglich-elliptisch, schwach 
nierenfSrmig. 

2 , i - -3 ,3  mm lang 
i - - i ,  7 mm brei t  
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G~irten in Kew, Madrid und Berlin-Dahlem. Bei 
der Verarbeitung dieses Materiales wurde allerdings 
aueh der damals als gfiltig erachteten Dreiteilung 
in Ornith@us sativus, Ornithopus roseus und Orni- 

Abb. 2. Standort von. Ornithopus isthmocarpus COSS. in grasbestandener F1/iche unter Kieferrl 
(Pinus pinea) in der N~ihe von Algeciras an der Strage nach San Roque. 

thopus isXhmocarpus IRechnung getragen. Danach 
sollten sieh die Fundorte yon ,,Ornithopus sativus" 
gleiehm~tBig fiber die atlantischen Kfistengebiete 
der Iberischen Halbinsel verteilen. Hinsichtlieh 

Abb. 3. Standort yon Ornithopus sabivus BllOT, in Vila Franca ir~ der Umgebung yon Coililbra. 

Ornithopus roseus und Ornithopus isthmocarpus 
ergab sich abet kein so eindeufiges Verbreitungs- 
bild, dab man zu einer Abgrenzung der gegen- 
seitigen Areale h~tte gelangen k6nnen. Zwar war 
eine gewisse Hgmfung in bestimmten Landesteilen 
zu erkennen und diese lieB es berechtigt erscheinen, 
Ornithopus roseus als westatlantisch und O~mithopus 
isthmocarpus als stidwestatlantisctl zu charak• 

risieren. Aber eine K1/irung war damit noch nicht 
erreicht. Vielmehr stellte es sich Ms notwendig 
heraus, erst eine griindliche systematische Revision 
der Gruppe vorzunehmen, bevor wirklich sichere 

Schlfisse auf die Verbreitung 
der Sippen gezogen werden 
konnten. 

Bei der erw~ihnten Reise 
zum Studium der Wildfor- 
men der Serradella war es 
m6glich, die Verbreitung 
von Ornithopus isthmocarpus 
Coss. und Ornith@us sativus 
BROT. (=  Ornithopus roseus 
Du~.) in Stidspanien und 
Portugal festzustellen. Die 
erstgenannte Art wurde in 
der Gegend yon Atgeciras in 
Sfidspanien erstmalig gefun- 
den (Abb. 2) und konnte 
yon dort aus his auf die 
Halbinsel, die sich zwischen 
Lissabon und Setubal er- 
streckt, verfolgt werden. 
N6rdlich yon Lissabon war 
diese Art nicht mehr aufzu- 
finden. Auf der erwghnten 
Halbinsel in ngchster N/ihe 

vo~ Setubal entdeckten wir erstmalig Orni- 
th@us sativus, der uns dann yon hier aua 
bis an die portugiessich-spanische Nordgrenze 

begleitete (Abb. 3). So dr~ing- 
te sich uns die Auffassung 
auf, da~ Ornithopus isthmo- 
carpus als mediterran-atlan- 
tische Art zu gelten hat, 
die dann, dem nordwest- 
afrikanischen Kiistensaum 
folgend, nach Spanisch-und 
Franz6sisch-Marokko fiber- 
greift, wo die Sfidgrenze ihres 
Areals liegt. Ihre Nordgrenze 
ist bei Lissabon zu ver- 
muten, auf dem Siidufer des 
Tej o, der dann auch weiter im 
Landesinnern durch seinen 
Verlauf die Grenze des Areals. 
bestimmt. Soweit bisher 
bekannt ist, tiegt ihr nSrd- 
lichstes Vorkommen in PIa- 
sencia, das auch zugleich 

den 6stlichsten Grenzpunkt auf der Iberischen 
Halbinsel darstellen dfirfte. Die Linie Lissabon- 
Plasencia bezeichnet also in grogen Zfigen die 
Nordgrenze des Areals yon Ornithopus isthmo- 
carpus. Fiir Ornithopus sativus ist auf der H6he 
von Setubal die Sfidgrenze anzunehmen, die dani1 
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im weiteren Verlauf im Innern des Landes 
st~irker nach Norden zuriickweicht. Es fehlen 
hier jedoch noch n~ihere Anhaltspunkte, die es 
gestatteten, den ungef~ihren Verlauf dieser 
Linie zu skizzieren. Ornithopus sativus kann dem- 
nach als rein westatlantische Art angesprochen 
werden, die gleich zahlreichen Arten vom selben 
Arealtyp dem n6rdliehen iberischen Kiistensaum 
folgt und fiber die Pyren~ien hinaus bis West- 
und Siidfrankreich vordringt. 

Um Klarheit dariiber zu gewinnen, inwieweit 
diese vorl/iufigen Ergebnisse zu Recht bestehen, 
priiften wir sie an umfangreichem Material nach. 
Die Unterlagen dazu lieferten 
die Herbarien einer grol3en 
Anzahl yon europ~iischen 
botanischen G~irten ; in allen 
F~illen, in denen Zweifel an 
der Richtigkeit der Angaben 
entstanden, wurde eine Nachr 
bestimmung vorgenommen. 
Das Ergebnis dieser Unter- 
suchungen kann dahingehend 
zusammengefaBt werden, 
dab alle Befunde unsere 
eigenen Ergebnisse vollst/in- 
dig best~itigen. Es ist also 
damiL erstmalig m6glich ge- 
worden, die Areale yon Or- 
nithopus sativus und Ornitho- 
pus isthmocarpus klar gegen- 
einander abzugrenzen. Jetzt,  
in einer Zeit, die den spon- 
tanen Ornithopus-Arten er- 
neute Bedeutung zu ztich- 
terischen Zwecken beimiBt, 
hat diese Tatsache erh6hten 
Wert. 

Die Areale beider Arten setzen sich; wie wir 
sahen, nicht scharf gegeneinander ab, sondern 
tiberschneiden sich auf der Halbinsel zwischen 
Lissabon und Setubal, In der Regel wurden 
beide Artel~ in unmittelbarer Nachbarschaft 
voneinander angetroffen und nicht selten teilten 
sie den gleichen Standort. In diesem Gebiete 
tr i t t  nun eine Form auf, die in wesentlichen 
Merkmalen sich deutlich yon Omithopus satiw, s 
und Ornithopus isthmocarpus unterscheidet. Ihre 
intermedifire Stellung und die Beschr/inkung 
ihres Vorkommens auf das Uberschneidungs- 
gebiet beider Arten (Abb. 4) n6tigt zum SchluB, 
dab es sich hierbei um den Bastard beider Arten 
handelt (Abb. 5). 

Auf diesen Bastard bezieht sich - -  nach dem 
Original - -  eindeutig der Name Omithopus roseus 
~. macrorrhynchus WlLLK. Charakteristisch fiir 
diese weit verbreitete ,,Zwischenform" ist das 

Schwanken aller Merkmale in dem yon den 
Stammeltern vorgezeichneten Bereich; es ver- 
binden sich die scharf abgesetzte Gliederung der  
sativus-Hiilse mit dem isthmocarpus-Schnabel,. 
gestrecktere Glieder mit feiner, kurze mit 
grober Runzelung, starke Htilsenkriimmnng mit 
regelm~il3iger Gliederung usw. - -  kurz in jeder 
Richtung lain 16st sich die auf so weiten Strecken 
sonst so einheitliche Formenausgestaltung der 
beiden Arten auf, ohne aber dabei im geringsten 
einen kontinuierlichen 13bergang des Ornithopus 
isthmocarpus Coss. zum Ornithopus sativus BROX. 
mit zunehmender geographischer Breite ztt 

Abb. 4- Gemeinsamer Standort yon Ornizhopus salivus BROT., Ornit, hopus isthmocarpus COGS. 
ulld Ornith, opus macrorrhynchus (WIH~K.} KI~INK. et S0I~W. in der N/ihe yon Brejos de 

AzeitRo ill der Umgebullg yon Setubal. 

zeigen. Offensichtlich haben wir in diesem 
Grenzverhalten einen jener verbreiteten F~ille 
yon ,,Genfilterwirkung der Areale" vor uns~ 
wie sie der eine yon uns (ScI~WARZ) dem- 
n~ichst (20)  ausfiihrlicher behandelt. Diese 
,,Zwischenform" wurde auch unter Material 
aus der Umgebung yon Los  Barrios (Siid- 
spanien) gefunden, ebenfalls Zusammen mit den 
Eltern; das Auftreten yon Ornithopus sativus 
BROT. soweit siidlieh des zusammenh~ingenden 
Areales ist zweifellos auf Einschleppung zuriick- 
zuftihren, zttrnal die Fundorte der Art sowohl 
wie des Bastardes in der N~ihe der Eisenbahn~ 
liegen. Fiir die Verbreitungskarte (Abb. 6} 
wurden alle Fundortsangaben benutzt, die uns~ 
bekannt geworden sind und an deren Richtig- 
keit nicht zu zweifeln war. Unberficksichtigt 
bleiben muBte z. B. ein Teil der Unterlagen aus 
spanischen Botanischen G~rten, da hier zur Zeit 



48 ~ L I N K O W S K I  u n d  SCHWARZ: Der Ziichter 

eine Nachbest immung nicht mSglich ist. Nach- 
stehend geben wir in einer tabellarischen tdber- 
sicht eine Ortsangabe der Wildvorkommen yon 
Ornithopus sativus, Ornithopus isthmocarpus und 
Ornithopus macrorrhynchus. 

Uber die Cytologie des Formenkreises liegt 
noch nichts Definitives vor. Morphologisch, 
also rein ph/inotypisch, steht Ornithopus sativus 
d e m  Ornithopus perpusillus nahe; er erscheint, 

Abb. 5- Original yon Ornithopus ~'oseus [~. macrorrhynchus WILLK, 
(Plasencia; leg Bourgeau). 

wie die Abb. I zeigt, als dessen vergr6gerte 
Ausgabe, vermehrt  nm einige Zfige des Ornitho- 
pus isthmocarpus, die besonders in der Kelch- 
bildung, Form der Fahne und Hfilsenkrfimmung 
hervortreten. Danach ist es nicht unwahr- 
scheinlich, dab man aus Kreuzungen yon Orni- 
thopus isthmocarpus Coss. mit  Orldthopus per- 
pusiIlus L. beliebige Sippen kombinieren kann, 
die identisch sein wfirden mit  irgendwelchen 
reinen Linien aus Selbstungen des Ornithopus 
sativus BROT. 

Da alas Areal der letzteren Art im wesentlichen 
zwischen dem der beiden Verwandten liegt, und 
unter Berficksichtigung der Verh/iltnisse im 

Arealgrenzgebiet yon Ornithopus sativus und 
Ornithopus isthmocarpus, das mit  seinem Hy-  
bridenreichtnm leicht den Ansatz ffir erneute 
Sippenbildung tiefern k6nnte, liegt die Vermu- 
tung nahe, dab Ornithopus sativus BROT. seine 
Entstehung tats~tchlich einer Kreuzung der 
beiden Verwandten verdankt,  etwa in der Form, 
dab er w/ihrend der Glazialzeit, als die klima- 
tischen Verh/iltnisse eine sfidlichere Verbreitung 
des Ornithopus perpusillus L. verursachten, auf- 
gebaut wurde im ,,Genfilter", das damals im 
Kontaktgebiet  zwischen Ornithopus isthmocarlbus 
und Ornithopus perpusillus sich bildete. In 
diesem Zusammenhange erscheint es bemerkens- 
wert, dab wir unter dem yon uns revidierten 
Herbarmater ial  einige Belege ans Marokko 
(Mamorawald) fanden, die eine dem Ornithopus 
perpusillus sehr nahe stehende Sippe repr~sen- 
tieren, aber yon diesem durch etwas gr6Bere 
Blfiten und deutlichere Hfilsenschn/ibelung, also 
auch gegen Ornithopus isthmocarpus tendierende 
Merkmale, abweichen. Wir sehen des zu sp/ir- 
lichen Materials wegen yon der taxonomischen 
Fixierung dieser interessanten Ornith@us- per- 
pusillus-Rasse ab 1, weisen abet darauf hill, dab 
hier eine vom Hauptarea l  dieser Art  welt 
disjunkte Exklave besteht, die anzeigt, dab 
einmal das Areal dieser Art frfiher eine viel 
stidlichere Ausdehnung besessen haben muB, 
und dab zum anderen in dieser Exklave bereits 
die Konstituierung einer neuen Sippe sich voll- 
zogen hat, die deutliche Formenelemente der 
Ornithopus isthmocarpus Coss. in ihren Ph/ino- 
typus einbaute. Immerhin kann fiber die de- 
finitive Abstammung yon Ornithopus sativus 
BROT. erst Sicheres nach der in Bearbeitung 
genommenen cytologischen Untersuchung gesagt 
werden, da mit  der M6glichkeit gerechnet 
werden muB, dab die Art sich als Polyploide 
herausstellt. 

Z u s a m m e n f a s s u n g :  

Eine im Mai und Juni I937 nach der ibe- 
rischen Halbinsel und Spanisch-Marokko von 
M. KLINKOWSKI unternommene Reise galt der 
Erforsehung des Areals der Serradella-Wildfor- 
men. Das dabei gewonnene Material n6tigte zu 

JA~IANI)I~Z (13) , der diese Form im Jahre 1924 
sammelte, bestimmte sie als Ornithopus roseus DuF. 
und bemerkt handschriftlich zum Herbarexemplar 
des Genfer Botanischen Gartens: ,,Nouveau pour 
le Maroc". Die yon uns gesehenen Belege doku- 
mentieren folgende Fundorte: Dar Oulad el Abbou, 
in arenosis (PITARD t913). Mamora, Ain Jorra, 
bords des dayas (JAHANDIEZ 1924). 1Rabat, route 
de Mekn6s, daias ('WILCZEK U. DUTOIa: 1926). 
Entre Tiller et la Mamora, daya (WILCZEK 1937)- 
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einer kritisch-systematischen Revision des gan- 
zen, um die Kulturserradella gescharten For- 
menkreises, zu der auch die Sammlungen der 
wichtigsten Botanischen Musseen und Gir ten 
Europas herangezogen warden. Es zeigte sich, 
dab die Unsicherheit, die in bezug auf die Ver- 
breitung der Kulturserradella als Wildpflanze 
in der Literatur herrscht, zurtickgeht auf WILL- 
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Abb. 6. Die Areale von Ornithopus sativus B~OT., Ornithopus isthmocarpus COS8. und Ornithopus 

macrorrhynchgs (WIIdJK.) I(IdNK. et SCHWZ. auf der Iberischen Halbinsel und Nordafrika. 
0 = Ornithopus sativus, ~ = Ornfthopus isthmocarpus, ~ = Ornithopus macrorrhynchus. 

KOM3/I (22), der irrigerweise e ine  systematisch 
scharf unterschiedene Form mit der echten 
Kulturserradella identifizierte. Die nunmehr 
erzielte taxonomische Kl/irung ergibt, einschliel3- 
lich der Synonymik, folgendes Bild: 

Ornithopus perpusitlus L., Sp. pl. (I753) 743. 
= Ornithopus intermedius ROTHI, 'Tentamen fl. 
germ. I. (1788) 319 = Ornithopus subumbellatus 
GILIB., F1. Lith. IV (1781) lO8 = Ornithopus 
perpusillus L. ssp. eu-perpusillus ASCHERS. et 
GRAEBN., Syn. VI, 2 (19o9) 840. 

Ornithopus sativus BROT., F1. lusit, n (18o4) 16o. 
-- Ornithopus roseus DEF., Ann. sc. nat., ser I, V 
(1826) 84; WILLK. Prodr. fl. hisp. I I I  (188o) 259 

= Ornithopus t~erpusillus ft. roseus ASCHERS. et 
GRAEBN., Syn. VI, 2 (19o9) 841 = Ornithopus 
sativus var. roseus HEGI, Ii1. F1. IV, 3 (1924) 1479 
= Ornith@us perpusillus L. var. intermedius 
DC,, Prodr, II  (i825) 312 = Ornithopz~s per•usil- 
lus L. var. gmndiflorus Lois., F1. gall. ed. 2, II  
(1828) 164 = Ornithopus intermedius Lois., F1. 
gall. ed. 2, II  (1828) 260; MUT., F1. franc. I 

(1834) 288 nec ROTH, 1. C. 

Ornithopus isthmo carpus 

1 Coss., Not. pl. nouv. n 
(1849) 36. 

""'x.,.~..,.. t = Ornithopus satiw~s 
Barceloau~ WILLK., Prodr. fl. hisp. S IU (188o) 260; ASCHERS. 

et GRAEBN., Syn. VI, 2 
(19o9) 842  CouTINHO 

@ ~  (1913) 345 = Ornithopus 
sativus vat. isthmocarpus 
HEGI, Ill. F1. IV, 3 (1924) 
I479. 

Ornithopus ma crorrhyn chus 
(WILLK.) KLINK. et ScI~wz. 
comb. nov. (-- Ornithopus 

"Z ~ isthmocarpus • sativus). 
/ / ~ Y 2 ~  = Ornithopus roseus ft. 

~ - macrorrhynchus WILLK., 
, Prodr. fl. hisp. I I I  (188o) 

260. 
Ornithopus perpusillus L. 

ist subatlantisch-mittel- 
earop~iisch verbreitet,  0. 
sativus BROT. rein west- 
atlantisch, 0. isthmocarpus 
Coss. mediterran-atlan- 
tisch, w~ihrend 0. macror- 
rhynchus ( W I L L K . )  K L I N K .  

et ScHwz. auftr i t t  in der 
Kontaktzone der Areale 
der beiden letzgenannten 

Arten (s. Karte Abb. 6 und Tabelle 2). Damit 
sind die Grundlagen geschaffen, von denen jede 
Konstitutions- und 0kotypenforschung der 
Serradellawildformen, als Ausgangmaterial zu- 
kfinftiger zfichterischer Arbeit, zu beginnen hat. 
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Ins t i tu t  fiir Ztichtungforschung, Miincheberg/Mark. 

Die geographischen Grundlagen der Ziichtungsforschung bei 
der Gattung Vicia. 

Von A l f o n s  F i scher .  

Die Zf ichtung eiweit3reicher und er t ragre icher  
Fu t t e rp f l anzen  ffir die deutsche Landwi r t scha f t  
s teh t  im R a h m e n  der  gesamten  Zt ichtungsfor-  
schung mi t  an ers ter  Stelle. Die verschiedensten  
Kul tu rp f lanzen ,  vor  a l lem aber  die einzelnen 
Ar ten  aus der  Fami l i e  der  Leguminosen werden 
in dieser Hins ich t  sowohl an einer Reihe yon 
p rak t i schen  Zuchtst~it ten wie an wissenschaft-  
l ichen In s t i t u t en  untersucht .  Neben der  E r t r ags -  
s te igerung und der E rh6hung  des EiweiBgehaltes  
der  Ku l tu rp f l anzen  k o m m t  als wicht ige Aufgabe  
fiir die Pf lanzenzf ichtung die Erz ie lung  gleich- 
m/iBiger E rn t en  im Durchschn i t t  der  J ah re  
hinzu.  

Die zi ichter ische Bearbe i tung  der  einzelnen 
Vic ia -Ar ten  erfotgt in ers ter  Linie auf Massen- 
wiichsigkei t ,  auf  Win te r fes t igke i t  bei den Win-  
te r formen und auf Widerstandsf~ihigkei t  gegen 
t ier ische und  pflanzl iche Seh/idlinge. Aber  auch 
der  Herabse t zung  des Bi t te rs tof fgehal tes ,  der  
Besei t igung der  ungleichm~iBigen Reife der 
Pf lanzen mad der  Har t scha l igke i t  der  Samen,  
der  Zf ichtung yon Fo rmen  mi t  n ich tp la tzenden  
Hfilsen u . a .  mehr,  wird  heute  erh6hte Auf- 
m e r k s a m k e i t  geschenkt .  

Vor k u r z e m  ber ich te te  ich (7) fiber die Zfich- 
tung  und den A n b a u  der  V~cia Ervilia L, 
(WlLLD.) und der  Vicia monanthos L. (DEsF.). 
Diese beiden Vic ia -Ar ten  werden haupts~chl ich  
in den L~ndern  des Mit te lmeergebie tes  als 
Fu t t e rp f l anzen ,  zum Tell  in sehr erhebl ichem 
Umfange  angebaut .  In  der  vor l iegenden Arbe i t  
soll vor  a l lem die geographische Verbre i tung  der 
Wi ld fo rmen  der  ffir Fu t t e r zwecke  in F rage  
kommenden  und zfichterisch wicht igen Vicia-  
Ar ten  n/iher darge legt  werden.  Aus  den 6kolo- 
gischen VerMl tn i s sen  der  Gebiete,  in denen die 
Wi ld formen  sich f i n d e n ,  lassen sich wichtige 
Sehliisse auf die Anbaubed ingungen  der  betref-  
fenden Ar ten  in den einzelnen L~indern und 
Kl ima ten  ziehen. 

Die G a t t u n g  Vieia  umfaBt einen wesent l ichen 
Teil  des Tr ibus  Vicieae aus der Fami l i e  der  
Leguminosen.  Eine  Reihe yon Ar ten  dieser 
G a t t u n g  werden als Fu t t e rp f l anzen  in den ver-  
schiedensten  L~indern und K l i m a t e n  genutz t .  
Es hande l t  sich insbesondere  um die folgenden 
Ar ten  : 

Vicia sativa L. (Saatwicke) 
V. angustifolia L. (Schmalbl~ttrige Wicke), 
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