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Beitrag zur Frage der Qualit~its- und Immunit~itsziichtung bei Buschbohnen. 
Von O ~ o  K~aapp, FelsSireg, Tolna m. Ungarn. 

Hinsichtlich der Frage, welche Kornfarbe bei 
der  Gemiisebohne als Zuchtziel aufgestellt wer- 
den soll, gehen nach wie vor die Meinungen aus- 
einander: Die Konservenindustrie fordert ein 
weiBes Korn, da Konserven aus weil3k6rnigen 
Sorten eine ansprechendere, leuchtend gelbe 
bzw. frischgriine Farbe besitzen und infolge- 
dessen lieber gekauft werden. Es lassen sich 
ferner weiBk6rnige Bohnen, falls sie iiberst/indig 
werden und deshalb nicht mehr griin, sondern 
erst  trockenreif geerntet werden, als Trocken- 
bohnen besser verwerten. Fiir die Anerkennung 
einer Buschbohnen-Neuzucht durch den Dent- 
schen Reichsn~ihrstand ist heute weige Korn- 
farbe schon eine ,,conditio sine qua non". - -  
Andererseits h6rt man immer wieder Stimmen 
aus der Praxis, in erster Linie yon sfiddeutschen 
Bohnenanbauern und -ztichtern, die behaupten, 
buntk6rnige Sorten bes~gen eine - -  allgemein 
gesprochen - -  ,,gr6Bere Resistenz gegen Krank- 
heiten und Sch~idlinge" als Sorten mit  weiBem 
Korn. Es ist auch bekannt,  dab augerhalb von 
Deutschland in der Schweiz, in Frankreich, 
England und in den USA. buntk6rnige Bohnen- 
sorten stark gefragt und auch heute noch ge- 
ztichtet werden (I). 

An der Fels6ireger Zuchtstation wurde im 
Rahmen der Bohnenziichtung in erster Linie die 
Schaffung von bodenst~indigen Sorten zur Ver- 
wertung in der ungarischen Konservenindustrie 
angestrebt. Es ergab sich daraus yon selbst die 
Forderung nach weiBem Korn. Nit  Rficksicht 
auf die angebliche ,,Resistenz" der buntk6rnigen 
Bohnen wurden aber auch bunte Eliten aus dem 
umfangreichen Kreuzungsmaterial,  das zur Zeit 
bier bearbeitet  wird, ausgelesen und zur Weiter- 
zucht verwandt,  um daraus unter Umst~inden 
Sorten fiir den Frischmarkt  und Hausgarten zu 
gewinnen. 

I m  Friihjahr 194o wurde nun eine eigenartige 
Beobachtung gemacht, die es uns vielleicht er- 
m6glicht, zur L6sung der Streitfrage, ob Bunt-  
oder WeiBk6rnigkeit bei den Buschbohnen an- 

zustreben ist, etwas beizutragen. - -  Zun~ichst 
sei zur Anlage des Zuchtgartens bemerkt,  dab 
die versehiedenen Elitenachkommenschaften aus 
einer Kreuzung und einem Stamm abstammend 
jeweils nebeneinander standen, d. h. weiB- und 
buntk6rnige Nachkommenschaften - -  es handelt 
sichum etwa 4oo--s tanden in bunter Folge durch- 
einander. Als Standardsorten wurden bei den 
grfinhiilsigen Formen die weiBk6rnige SCHREIBER- 
sche , ,Granda", bei den gelbhfilsigen die dem 
hiesigen Klima am besten entsprechende gelb- 
k6rnige ,,Wachs Goldhorn" ( =  Aranyes6) be- 
niitzt. S~mtliche Saat war gleichm~il3ig mit  
Ceresan-Trockenbeize gebeizt. 

Beim Aufgang zeigten sich nun in ganz auf- 
fallender Weise bei einer grogen Anzahl yon 
Elitenachkommenschaften zum Teil sehr starke 
Aufgangs- und Entwicklungsst6rungen. Diese 
wurden zun~ichst auf Keimsch~digungen zuriick- 
gefiihrt. Nun entwickelten sich aber Vermeh- 
rungen aus denselben Kreuzungen und St~mmen 
auf einem andern Schlag vollkommen normal  
und ohne Anzeichen irgendwelcher Sch~idi- 
gungen. Inzwisehen konnte bei den gesch/idig~ 
ten Elitenachkommenschaften als Ursache der 
Sch~idigungen eindeutig Ki~/er/ra/3 festgestellt 
werden, der durch 2- -3  verschiedene Riissel- 
k~ferarten verursacht wurde. Die K~ifer, die 
offenbar von einem benachbarten Soja- oder 
Luzernefeld hertibergewandert waren, fraBen 
vornehmlich in den frfihen Vormittagsstunden; 
nachmittags bei Sonnenschein und W~irme 
sal3en sie vielfach unter Erdschollen und in den 
durch den Keimungsprozel3 der Bohnen hervor- 
gerufenen Bodenritzen. Nach freundlicher Mit- 
teilung des Insti tuts fiir Pflanzenkrankheiten in 
Budapest (M. kir. N6v6nyeg6sz6giigyi Int6zet), 
an das die K~ifer zur Untersuchung eingesandt 
worden waren, handelte es sich um Psalidium 
maxillosum, einen schwarzen K~ifer, sowie um 
Tanymecus palliatus und Tanymecus dilaticollis, 
zwei graue Kiiferarten. 

Die K~ifer zerfraBen zun~ichst die beiden 
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Tabelle 1. Z u s a m m e n s t e l t u n g  d e r  B o n i t i e r u n g e n  d e r  F r a B s c h / i d e n  b e i  v e r s c h i e d e n e n  
K r e u z u n g e n  u n d  N a c h k o m m e n s c h a f t e n  v o n  B u s e h b o h n e n  v o m  22. J u n i  I94 o. 

~ 6  

o81 

o97 

o135 

o163 

Kreuzung 

? • ~ 
Stamm 

Gelbhtilsige fadenlose Flageolet  mit  wei/3em 
Korn • grtinhtilsige f~idige Flageolet  mit  
buntem Korn 

Grfinhiilsige fadenlose BreCh m i t  rearm. 
Korn • gelbhfilsige fadenlose Flageolet  
mit  weiBem Korn 

Grtinhfilsige fadenlose 13rech mit  weigem 
Korn • griinhfilsige fgdige Flageolet  mit  
marmornem Korn 

Grtinhiilsige fadenlose Brech mif  rearm. 
Korn • gelbhtilsige fadenlose Flageolet  
mit  weiBem g o r n  

~ i  879 
Ph 1293 
Ph 1299 

I299 
' Ph  1298 

Ph851/86o  
Ph 113/114 

Ramsch 
1939 

Ph 194 
Ph 194 
Ph I95 
Ph 195 
Ph 196 
Ph 196 
Ph 197 
Ph 197 
Ph 213 
IRamsch 

1939 

Nachkommenschaften 

Zahl Kornfarbe 

4 

7 8 
14 

I 

3 
5 

8 

I 
4 

I5 

5 

weil3 
gelb 
gelb 

fleischfarbig 
violet t  

marmorier t  

weiB 
weil3 mit  
to tem Na- 
belfleck 

weig 
rearm. 

weiB 
marmorier t  
weiB 
braun 
weiB 
marmorier t  
weiB 
braun 
weil3 
weiB 

braun 

H f i l s e n -  
I a r b e  

griin 
grfin 
griin 
grfin 
griin 

gelb 
gelb 

grtin ! 

grfin gelb 
spal tet  
griin u. 
gelb 
gelb 
gelb 
gelb 
gelb 
gelb 
grfin 
gelb und 

grtin 
gelb und 

grtin 

i = ~  = 

3 , 7 5  
3,4 ~ 
2,40 
2,50 
2, I 2  

3,66 
2,70 

4 , 0 ~  
2 ,2  

3~ 
2 ,0  �84 

3,3 
2 ,5o '  

3,33 
2,50 
3,5 ~ 
2,66 
3,5 ~ 

3,66 

2,40 

Durchschnitt l iche Befallsbonitur bei I I 5 weiBk6rnigen Nachkommenschaften:  3,62 
. . . .  65 buntk6rnigen 2,48 

Anmerkung:  I = nicht zerfressen. 2 --  wenig zerfressen. 3 -- mitteI zerfressen, 4 --  s tark zerfressen. 

Koty ledonen ,  oft schon un te r  der  Erde,  ehe sie 
ganz zur  Oberfl/iche durchgebrochen waren,  
dann  sp/ i ter  - -  in /ihnlicher Weise wie Siton~ 
lineata bei E rbsen  die ers ten Blgt tchen und 
die zar ten  SproBanlagen,  so dab  oft nur  der  
kahle  Stengel  t ibrig bl ieb und die Pflanze g / in> 
lich zugrunde  ging. Wiederhol tes  Spr i tzen mi t  
e inem Arsenpr / ipa ra t  war  nur  yon ganz geringer  
Wirkung.  

D a  sich nicht  bei  allen Nachkommenscha f t en  
in gleicher Weise FraBsch/idigungen zeigten,  
wurde  ohne vorher ige  Kenn tn i s  der  jewei- 
l igen Kornfa rbe  am 22. Jun i  der  Grad des 
FraBschadens  bei den S tanda rds  und den 
einzelnen Nachkommenscha f t en  boni t ier t .  Mit t -  
lerer  F raSschaden  wurde bei , ,Grar ida"  beob-  
achte t ,  die gelbk6rnige , ,Wachs  Goldhorn"  
dagegen war  fast  n icht  befressen In  Tabel le  I 
s ind die Durchschn i t t sbon i tu ren  ftir die ein- 
zelnen St~imme sowie ihre Korn-  und Hfi lsenfarbe 
aufgefi ihrt ,  die Durchschn i t t sbon i tu ren  sind 
d a b e i  jeweils ge t renn t  ftir die buntk6rn igen  und 

die weiBkSrnigen Nachkommenscha f t en  er- 
rechnet .  Ganz deut l ich  1/iBt sich da raus  die 
bedeute,~d stdrkere Fra/3schddigung der weiflkSrni- 
gen gegentiber  den buntkSrnigen  N a c h k o m m e n -  
schaf ten erkennen.  

Diese Beobach tung  is t  insofern in te ressan t ,  
als dadurch  die Ansicht  yon ,,grSBerer Res i s tenz"  
der  buntk6rn igen  Sorten,  in unserem Fal le  t ier i -  
schen Sch~idlingen gegentiber,  in gewisser H in -  
sicht best~ttigt wird.  Wenn  wir  dieses differen- 
zier te  Verhal ten der  K/ifer den verschiedenen 
Bohnennachkommenschaf ten  gegentiber  zu er-  
kl~iren versuchen,  so drgngr  sich unwil lkt i r l ich 
die Vermutung  auf, dab  w i r e s  mi t  dem Fehlen  
bzw. Vorhandensein gewisser Geschmacks tof fe  
bei den einzelnen Bohnensor ten  zu tun  haben,  
Da sieh wei terhin  gezeigt  hat ,  dab  die b u n t -  
k6rnigen Sorten weniger befressen wurden als 
d i e  weiBk6rnigen, liegt es nahe,  daraus  den 
weiteren Schlug zu ziehen, dab  diese Geschmack-  
stoffe in Verbindung mi t  bes t immten  P igment -  
stoffen auft re ten.  
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Bekannt ist, dab sich Pigmentierung bei bunt- 
k6rnigen Bohnensorten nicht nur in der Samen- 
schale zeigt; sie tr i t t  vielmehr auch  am Hypo- 
kotyl und an den Kotyledonen in Erscheinung. 
Buntk6rnige Bohnen haben - -  ie nach Korn- 
farbe - -  hellrosa (z. B. Saxa o. F.) bis dunkel- 
violettes (Pencil Pod Black Wax) Hypokotyl  
und rosa bis dunkelviolett geflammte Keim- 
lappen, w~ihrend diese bei weiBk6rnigen Sorten 
stets hellgriin bzw. hellgelb sind. Gerade hier 
bei den Kotyledonen lieB sich das unterschied- 
liche Verhalten der Kfifer zuerst beobachten. 

Nun sind aber auch die unreifen Hfilsen vieler 
buntk6rniger Sorten rosarot (z. B. ,,Hinrichs 
Riesen" weiBgrundig) bis dunkelviolett (,,Genfer 
Markt") geflammt (2) und bei der, ,Blauen Speck" 
ist die ganze Hiilse gleichm~iBig dunkelviolett 
gef~irbt. Beim Kochen verschwindet zwar diese 
auffallende F~rbung, es macht  sich aber bei 
allen buntk6rnigen Sorten eine schmutzig braune 
Verfiirbung der Hiilsen bemerkbar,  die besonders 
deuttich bei gelbhiilsigen Bohnen an dem die 
beiden Hiilsenh~lften verbindenden Gef~iB- 
biindelstrang der Bauchnaht  zu sehen ist 
(vgl. Abb. I). Wenn nun im Hypokotyl  und in 
den beiden Keimlappen in Verbindung mit  
Pigmentstoffen auch Geschmackstoffe auftreten, 
diirfte dasselbe auch bei den unreifen Htilsen der 
Fall sein, d. h. die Vorliebe der Konservenindustrie 
und des Verbraucherpublihums /i2r weiflk&nige 
Bohnensorten beruht nicht au/ einem durch das 
ansprechendere Aussehen bedingten Vorurteil, 
vielmehr schei~,en diese Sorten tatsiichlich einen 
angenehmeren Geschmack zu besitze.n. 

Fiir den Bohnenz/ichter ergibt sich daraus, 
dab dort, wo es sich urn die Schaffung yon 
hochwertigen Qualit~tssorten handelt, un- 
bedingt Wei/3k&nigkeit zn fordern ist. Anderer- 
seits scheint es nieht richtig, nur auf weiBes 
Korn zu ztichten. Dort, wo es nicht ausschlieB- 
lich auf feinste Qualitfit ankommt,  also im 
Hausgarten und fiir den Frischmarktverkauf,  
ist die Kornfarbe nieht voI1 solch ausschlag- 
gebender Bedeutung. SehlieBlich ist in solchen 
Gebieten, wo mit  dem Auftreten yon tierischen 
Sch~idlingen, also in erster Linie den drei oben- 
genannten K~iferarten, zu rechnen ist, bunt- 
k&nige~ Sorten der Vorzug zu geben. 

Weiter erhebt sich die Frage, ob es nicht 
m6glich ist, auf biologischem Wege, also mit  
Hilfe yon K~ifern und anderen Insekten Unter- 
suchungen auf Geschmackstoffe bei unsern 

Buschbohnensorten vorzunehmen, wie dies 
v. SENGBUSCH in ~hnlicher Weise urspriinglich bei 
der Atkaloidbestimmung in der Lupine versucht 
hat  (3). Bekanntlich geh6rt die Geschmacks- 
priifung zu einem der schwierigsten Probleme 
in der Pflanzenziichtung, da die menschliche 
Zunge, besonders wenn es sich um dig Fest- 
stellung feinster Unterschiede handelt, versagtl 
Da ferner, wie es den Anschein hat, bei den 

Abb. I. Links: Fadenlose weigk6rnige Wachsbohne, Gef~Bbfindel- 
strang art der Bauchnaht ohne Pigmentierung. - -  Rechts: Fadenlose 
buntk6rnige Wachsbohne, Gef/igbiindelstrang am der Bauchnaht ilfit 

Pigmentierung. 

Bohnen die Geschmackstoffe bereits in den 
Kotyledonen auftreten, scheint es m6glich, 
derartige Priifungen bereits an Keimpflanzen, 
also eventuell in Laboratoriumsversuchen vor- 
zunehmen. Gerade mit  Riicksicht auf die in 
der letzten Zeit immer mehr in den Vordergrund 
gertickte Forderung nach Qualit~itsziichtung er- 
scheint es zweckmiil3ig, derartige M6glichkeiten 
zu priifen. 
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