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Uber  einige selbst beobachtete  Paral le lvariat ionen der Samenscha lenfarbe  
und S a m e n f o r m  bei H~Isenfrfichten.  

Von Erich won Tschermak-Seysenegg-Wien. 

Allgemeine  Vorbemerkungen .  
])as Auftreten von gleichgerichteten erbtiehen 

oder wenigstens zum Tell erblichen Ab/inde- 
rungen bezfiglich morphologischer, physiologi- 
scher und chemisehbiologischer Merkmale bei 
verschiedenen Arten einer Gattung ode1 auch 
bei ganz verschiedenen Formenkreisen (Familien) 
- -  offenbar durch homologe Gene bewirkt - -  
geh6rt zu den interessantesten Gesetzm~tl3ig- 
keiten, welche die Variabilit~it sowohl bei den 
Kulturpflanzen als auch bei den Wildformen 
au~weist. ])AI~WlN bezeichnete diese aus unbe- 
kannten Grfinden Ahnlichkeiten bewirkende Er- 
scheinung als Parallelvariation. Auf den ersten 
Blick k6nnen diese Ahnlichkeiten oft systema- 
tisch welt abstehender Formen einen genetischen 
Zusammenhang vort/iuschen, der tats/ichlich 
nicht notwendig besteht. Jedoch l~iBt eine solche 
Mehrgestaltigkeit eine ganz bestimmte Orien- 
tierang und einen Parallelismus erkennen. Eine 
solche,'~,hnlichkeit, die man als,,Parallelisomerie" 
bezeichnen k6nnte, besteht zwischen gewissen 
Isomeren vergleichbarer organischer K6rper - -  
so zwischen rechtsdrehenden, linksdrehenden, 
optisch inaktiven oder razemischen Formen ver- 
schiedener Zucker, ferner zwischen dell a-, fl-, 
y-Formen verschiedener Aminos/iuren --. In 
neuerer Zeit haben diese besonders yon VAVlLOV 
studierten Gesetzm~iBigkeiten als ,,Gesetz der 
homologen Reihen" (law of homologous series) 
besondere Bedeutang gewonnen. Ergeben sich 
doch daraufhin wertvolle SehluBfolgerungen, 
welche die M6glichkeit des Vorkommens /ihn- 
licher morphologischer, physiologischer und bio- 
chemischer Ver~inderungen beim Aufsuchen yon 
Wildformen in ihren Ursprungsgebieten be- 
treffen. Al~ch k6nnen wir Analogieschliisse ziehen 
beim Aufsuchen oder bei kiinstlicher Erzeugung 
zfictlterisch wertvoller Mutationen, die wir bisher 
nur an wenigen Sippen einer Kulturform kon- 
statieren konnten. Auch kann das Auffinden von 
Parallelvariationen bei Wildformen genetische 
Zusammenh/inge mit yon ihnen abgeleiteten 
Kulturformen aufkl/iren. 

Es dfirfte vielleicht nicht uninteressant sein, 
einige von mir im Laufe yon 4 ~ Jahren selbst 

Der Zfichter, 13. Jahrg. 

beobachtete ParalMvariationen aufzuzeigen, zu- 
n/ichst einmal die Samenschalenfarbe and 
Samenform bei Hfilsenfrfichten betreffend. Eine 
Zusammenstellung solcher bei den 4 Haupt- 
getreidearten Weizen, Roggen, Gerste und Haler 
soll in einiger Zeit folgen. 

E i n z e l b e o b a c h t u n g e n  an Hfilsen- 
f r i ich ten  

Bei den rot- und rosablfihenden Erbsenrassen 
(Pisum arvense) zeigt die Samenschale des 6Ire- 
ten eine zarte, blauviolette resp. rosa Zeichnung, 
Punktierung oder Sprenkelung allein, Qder in 
Kombination mit br/iunlicher Marmorierung auf 
gr/inlicheln oder br/iunlichgrfinem Untergrund 
auftretend, die sich bis zu violetter resp. rosa- 
toter Fleckung, ja selbst zu einfarbig violetter 
resp. rosaroter F/irbung an einzelnen Samen einer 
Pflanze, ja selbst in ein und derselben Hfilse 
verst/irken kann (von t(AJANUS (I) als ,,Obseu- 
ratum-Samen" bezeichnet). Aueh bei Linsen 
treten als ParalMvariation solche Verst~irkungen 
der violetten Zeichnung bis zu einfarbig hell, dun- 
kelvioletter Samenschalenf/irbung auf. Von mir 
(19Ol) und anderen Versuchsanstellern wurde 
vergeblich versucht, dutch den Nachbau solcher 
Samen eine reinviolettsamige Erbsen und Linsen- 
sippe, bei rosa blfihenden Erbsen auch reinrosasa- 
miges Material zu gewinnen ; es handelt sich dem- 
nachum eine nut teilweise erblictie Modifikation. 
Das Merkmal variiert dauernd ill solchen Linien 
nach der Plus- und Minusriehtung seiner Aus- 
pr/igung. Es tritt auch an Kreuzungsprodukten 
soleher Linien mit anderen Erbsenrassen ganz 
unregelm~iBig wieder auf. Diese Erbsenrassen 
k6nnen auch gleichzeitig einen violetten resp. 
rosa Anflug der Stengelteile zeigen, der in seiner 
Intensit~it sehr schwankend sein kann. In der 
Regel, aber nicht ausnahmslos, ist mit der far- 
bigen B1/ite und Samenschale bei der Erbse die 
violette resp. rosa F~rbung der Blattachseln 
gekoppelt, die gleichfalls mehr oder weniger 
intensiv ausgepr~gt sein kann. Dieselbe Koppe- 
lung linden wir .bei Vicia 2~aba ZWlSChen dem 
braunen Fleck um die extrafloralen Nektarien 
und pigmentierter Blfite. Es sei daran erinnert, 
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dab rot- oder rosablfihendePisum arveme-Sippen, 
bei denen der Makel ill den Blattachseln fehlt 
(z. B. SvalSfs Soloerbse) mit Pisum sativum, bei 
dem stets der Blattmakel fehlt, gekreuzt in F 1 
den Makel wieder auftreten lassen. Die F 2 
spaltet nun in folgender Weise auf: rotblfihend 
mit Makel : rotblfihend ohne Makel : weiBblfi- 
hend ohne Makei == 9 : 3 : 4. Der Makel verhtilt 
sich sonach wie ein bifaktoriell-dominierendes 
Novum, zu dem die makellose Arvensesippe den 
einen (und zwar haupts/ichlichen) Faktor, die 
makellose Sativumsippe dell anderen (ausl6sen- 
den, aktivierenden) Faktor beitr~igt. Auch w~ire 
angesichts des gelegentlichen Varkommens yon 
,,Wiederauftreten" des sonst ,,verlorenen" Ma- 
kels die Vorstellung m6glich, dab in der betref- 
fenden Arvenseform beide Makelfaktoren zwar 
vorhanden sind, jedoch dissoziiert, das heigt 
reaktionslos nebeneinander stehen (2). 

Weniger bekannt ist das Auftreten einer ana- 
logen Parallelvariation mit nicht konstanter 
Vererbung der Zeichnung der Samensehale bei 
einzelnen Fisolenrassen, die als ,,bunte Hinrichs 
Riesen" in den Handel gekommen sin& Bei 
diesen Fisolen ist die Samenschale nicht gleich- 
m~iBig marmoriert, sondern sp~irlich dunkler oder 
licht rotviolett gestreift auf gelblichem oder rein- 
weiBem Untergrund (,,weiggrundige Hinriehs 
Riesen"). Diese sich fiber die gauze Samensehale 
verbreitende Streifung kann auch in Kombina- 
tion mit normaler Marmorierung vorkommen. 
Sie tri t t  auch als Parallelvariation bei gewissen 
Sippen der Feuerbohne entweder allein oder bei 
Bastarden zwischen marmorierten und gestreif- 
ten Feuerbohnen auf. In seltenen F~illen konnte 
ich bei Fisolen mit Hinriehs Riesen Marmorie- 
rung in ein und derselben Hfilse Samen mit sog. 
Hinrichs-Riesen-Zeichnung und solche mit 
gleichm~iBiger Marmorierung fiber die Hglfte 
oder fiber die ganze Samenschale und ganz ver- 
einzelt auch fast vSllige Verdeckung der Mar- 
morierung dutch rotviolettes Pigment, so daft 
der Anschein einer Sortenmischung erweckt 
werden kSnnte (3), auffinden. Auch bier ist es 
vergebliche Mfihe, diese Marmorierung oder fast 
vfllige Pigmentierung der Samenschale durch 
Auslese konstant zu zfichten; wohl wird sich 
aber in den extrahierten Linien neben der typi- 
schen Hinrichs-Riesen-Marmorierung ganz selten 
ab und zu wieder die andere Form der Marmo- 
rierung oder scheinbare vollst/indige, einfarbige 
Pigmentierung zeigen. }i;s gibt also anch Parallel- 
variationen yon Modi[ikatio~cen der Samen- 
sehalenf~trbungen bei den Hiitsenfrfichten. Von 
Vicia Faba minor habe ich vor mehreren Jahren 
eine Sippe erhalten mit reinvioletter Samensehale 

und schwarzviolett gefiirbter Nabelplatte, damit 
gekoppelt schwarzbraun gefleckte Flfigd der 
sonst weiBen Blfite, eine Form, die sich reinfarbig 
zfichten l~Bt. Aufspaltungsprodukte aus Kreu- 
zungen mit klein- und groBsamigen, weiBblfihen- 
den Formen (z. B. Mettes vierfaeh weiBe Schlofi- 
marke), damit gekoppelt Fehlen des Pigmentes 
der Nabelplatte, zeigen neben den rein wieder- 
kehrenden Elternformen auch Individuen, bei 
denen der violette Farbstoff in grSBeren oder 
kleineren Flecken und Punkten unregelm~Big 
fiber die Samenschale verteilt ist, besonders bei 
nicht vollst~indiger Ausreifung der Samen. Die- 
ser Fall ist aber natiirlich nicht analog den bei 
Erbsen, Linsen und Fisolen aufgezeigten Erschei- 
nungen. Aus solehen violettgefleckten Spal- 
tungsprodukten mendeln wieder reinviotett bis 
schwarzviolett (Verst~irkung des Pigmentes!) 
gef~rbte Samen heraus. In F 1 dominiert oder 
pr~ivaliert die violette Samenschale, in F~ erh/ilt 
man Aufspaltungen der wohl polymer bedingten 
Samenschalenf~irbung (reinviolett + intermedi~ir 
violett : Fehlen des Pigmentes, wie 3:1 . )  

Einen Fall yon Parallelvariation stellt das 
Auftreten yon schwarzviolett gefiirbter Nabel- 
platte bei Pisum arvense und Vicia Faba dar. 
Bei Vicia Faba scheint nach meinen Erfahrungen, 
wie bereits Irfiher erw~hnt, die violette Nabel- 
f~rbung stets mit farbiger Bliite (Flfigel hell- bis 
dunkelschwarzbraun gefleekt) gekoppelt zu sein. 
Reinweil3 bltihende Formen haben stets eine 
farblose Nabelplatte, wie sich dies auch bei den 
Aufspaltungsprodukten zwischen reinweiB blfi- 
henden und farbig bltihenden Vicia Faba-Formen 
zeigt. In F1 dominiert oder prSxaliert die wohl 
polymer bedingte FS.rbung der Fltigel, in F2 
Spaltung yon dunkel und heller schwarzbraun 
zu weiB = 3 : I. Bei Pisum c~rvense gibt es Rassen 
mit einheitlich dunkler briiunlichgrfiner oder 
rosa get6nter FS.rbung der Samensehale, mit 
punktierter (violett oder rosa) oder mit heller 
dunkelbraun marrnorierter Samenschale, diese 
wieder mit oder ohne Kombination Init Punk- 
tierung. Bei all den genannten Samenschalen- 
f{irbungen kann gleiehzeitig die Nabelplatte 
violett gef~irbt sein oder sie ist braun. Unter den 
Aufspaltungsprodukten solcher Bastarde yon P. 
arvense-Formen mit violetter Nabelplatte • P. 
sativum erh~ilt man auch weiBbliihendes Pisum 
sa~ivum mit violettem Nabel aufweisende Samen. 
Die weil3e Blfitenfarbe erscheint demnach hier 
nicht wie bei Vicia Fabg mit der farblosen Nabel- 
platte gekoppett. 

Solehe P. sativum-Rassen mit violetter Nabel- 
platte sotlen angeblich winterh~rter sein, als das 
ganz unpigmentierte Pisum sativum. Diese 
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Violettf/irbung der Nabelplatte variiert fibrigens 
~ihnlich wie die violette Punktierung bei Pisum 
arve~r an ein und demselben Individuum und 
in ein und derselben Hfilse yon Vollauspr/igung 
bis zum Verschwinden. An Spaltungsprodukten, 
welche Kreuzungen zwischen Pisum sativum und 
marmoriertsamigen P. arvense-Formen ent- 
stammen, zeigt sich mitunter auch an einzelnen 
weiBblfihenden P. sativum-Individuen an der 
sonst farblosen Samenschale ein scheinbar yon 
P. gfve~se ,,fibernommenes" Merkmal, wenn 
auch in sehr abgeschw/ichter Ausbildung, n/im- 
lich eine oft kaum merkbare, leicht zu fiber- 
sehende, all einzelnen K6rnern auch ganz ver- 
schwindende lichthellbraune Marmorierung 
(ghost marbling), yon mir bereits 1912 (4) beob- 
achtet. Dieselbe ist leicht zu fibersehen, ver- 
schwindet an einzelnen K6rnern auch v61lig. 
Sogar in ein und derselben Hfilse kann ihre Aus- 
bildung yon deutlich sichtbar bis ganz ver- 
schwunden variieren. Diese Art yon Marmo- 
rierung kann fibrigens auch an Kreuzungspro- 
dukten verschiedener reiner Sativumrassen in 
Erscheinung treten. Uberdies gibt es noch ~Tber- 
g/inge zwischen dieser nur angedeuteten, lichten 
Marmorierung und der dunklen ; doch ist letztere 
dann bereits wieder mit roter Blfite gekoppelt. 

Aus Sval6f erhielt ich seinerzeit yon Dr. H. 
TEDIN (5) eine rosablfihende Erbsensorte (Pisum 
arvense), deren Samenschale eine umschriebene 
Braunf/irbung in der N/ihe des Hilums auf licht- 
gelbbraunem Untergrund aufwies. Ich nannte sie 
,,Erbse mit braunen Backen". Es handelte sich 
um einen teilfarbigen Samentypus, welchen 
Begriff LAMPRECHT 193 9 das erstemal auch ffir 
die Erbse einffihrte (6). Aus Kreuzung mit 
anderen P. arvesse-Rassen mit fiber die ganze 
Testa verteilter violetter Punktierung erhielt ich 
auch die Xombinationen: braune Baeken mit 
circumscripter violetter Punktierung (oder brau- 
ner Marmorierung) und fast v611iges Fehlen der 
braunen Backen, aber an ihrer Stelle ~zur die 
circumscripte Ausbildung der in ihrer Intensit/it 
und Ausbreitung sehr schwankenden violetten 
Punktierung. 

Wir finden nun ganz analoge ParalMvaria- 
tionen der Samenschalenzeichnung bei zahl- 
reichen teilfarbigen, sog. ge/iugten Fisolen, wo 
auger Formen mit der normalen Marmorierung 
Streifung und Puderung fiber die ganze Testa 
auch circumseripte eillfarbige oder nebstbei mar- 
m0rierte Fleckungen mit gr613erer oder geringerer 
Ausdehnung (groBes oder kleines Auge) vor- 
kommen. Auch bei den einfarbig zinnoberrot 
blfihenden Feuerbohnenrassen kommt circum- 
scripte Ausbildung der Marmorierung vor. 

LAMPRECHT (6) bildet diesen ,,circumdatus- 
Typus",  wie er ihn nennt, n/imlich di~se um das 
Hilum konzentrierte dunkelschwarze Marmo- 
rierung ab. Ich selbst kannte bisher nur bei 
zweifarbigen Feuerbohnen diese dort olivbraun, 
lichtgrau oder hellbraun-orangefarbige circum- 
scripte Marmorierung um das Hilum. Demnach 
w/ire es nicht, wie ich ursprfinglich glaubte, die 
Anordnung der Samenschalenzeichnung, sondern 
die lichtbraune oder lichtgraue Farbe derselben, 
die mit der Zweifarbigkeit der Blfite gekoppelt 
erscheint. Es ist daher leicht aus Samen- 
mischungen zinnoberrot blfihender und zwei- 
farbig blfihender Feuerbohnenrassen die zwei 
verschiedenen farbig blfihenden Gruppen zu 
trennen. Ich besitze eine ganze Anzahl yon 
konstant niedrigbleibenden Pha.seolus vulgaris 
• Ph. multi/lorus-Bastarden, die weiB, einfarbig 
zinnoberrot und zweifarbig (zinnoberrote Fahne, 
weil31ichrosa Fltigel) bltihen. Die zinnoberroten 
zeigen schwarze Marmorierung fiber die ganze 
Testa verteilt, die zweifarbigen circumscripte 
hellorangebraune oder mehr grauviolette Mar- 
morierung. Diese niedrigen, zweifarbig blfihen- 
den Feuerbohnenbastarde erseheinen mir g/irt- 
nerisch wertvQll, besonders ffir troekene Lagen 
au{ /irmeren B6den, da sie dort wirklich recht 
niedrig bleiben und durch ihren 1/inger anhal- 
tenden Flor ganz entzfickend wirken. Diese 
Bastarde mit hypog/iischen Kotyledonen und da- 
mit gekoppelt verh/iltnism/igig langen Feuer- 
bohnenblfitentrauben sind auf Fremdbest/iubung 
angewiesen und zeigen deshalb erst dann besse- 
ren Hfilsen- und Samenansatz, wenn sie in gr6- 
13eren Gruppen angebaut yon Insekten besucht 
werden. 

Die Bastardierung zwischen Phaseolus vulgaris 
X Ph. multi/lorus gelingt iibrigens nicht, wie ich 
selbst und LAMPRECI-IT (I7) meinten, nur in der 
einen Verbindungsweise, n/imlich mit Ph. vul- 
galls als Mutter. Der Fall liegt hier genau, so 
wie bei der Erzeugung yon Weizenroggen- 
bastarden, die nur viel schwieriger gelingen, 
wenn der Roggen als Muterpflanze benfitzt wird. 
Es ist mir bei der Publikation meiner Arbeit (18) 
,,Uber einige bei reziproker Kreuzung nur selten 
gelingender Bastarde" selbst entgangen, dab 
mir der Bastard Ph. multi/lorus (zweifarbige 
Prunkbohne) X Ph. vulgaris (IOO ftir eine mit 
brauner Testa) bereits im Jahre 19o2 einwandfrei 
gelungen war und dieses Faktum auch 19o 4 
erw/ihnt wurde (19). Die Aufspaltungsprodukte 
dieses Bastardes wurden durch 3 Generationen 
bis zum Jahre 19o 5 studiert. Ich war sp/iterhin 
nieht mehr darat)f erpicht, diese Verbindungs- 
weise nochmals herzustellen. Der Mangel an 

7* 
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Bodenfl~che und besonders an Stangen hatte 
mich veranlai3t, nu t  mehr an den niedrig blei- 
benden Feuerbohnen-Bastarden mein praktisehes 
Zuchtziel: Konstantbleiben des niedrigen Wuch- 
ses mit weiBen, zinnoberroten u n d  zweifarbigen 
Feuerbohnenblfiten welter zu verfolgen. Diese 
nun fast konstant niedrigbleibenden Feuer- 
bohnen der I5. Generation mit hypog~ischen Ko- 
tyledonen (die wohl auch genetiseh als reine 
Feuerbohnen anzusprechen sind) wurden neuer- 
dings mit gelbhiilsigen und fadenl0sen Ph. vul- 
garis-Rassen gekrenzt, um niedrigbleibende 
Feuerbohnen mit gelben nnd fadenlosen Htilsen 
zu erzielen. Obwohl diese Bastardierungen, 
wenn auch nur selten gelingen, ist dieses Zucht- 
zM noch nicht restlos von Erfolg gekrSnt worden. 
Die typischen Ph. multiflorus-Hfflsen sind zwar 
gelblich, aber noch nieht reingelb, die Hiilsen 
zwar weniger f~dig, aber noch nicht ganz 
fadenlos geworden. 

Auch an pigmentlosen, weiBen Bohnensamen 
ist ab und zu lokales Auftreten yon lichtfarbigen 
Zeichnungen (8) (Marmorierung oder Streifung), 
besonders aber yon Pigmentflecken oberhalb der 
Radikulaspitze und beim Strophiolum zu beob- 
achten, die an die farbigen Zeiehnungen oder an 
das Pigment eines frfiheren Kreuzungselters er- 
innern. Doch k6nnen solche Pigmentflecke aueh 
an Kreuzungsprodukten pigmentloser Rassen 
untereinander auftreten. Auch hier wieder ein 
Variieren zwischen st~rkerer, schw~icherer und 
fehlender Ausbildung an ein und demselben Indi- 
viduum, j a selbst ein Uberspringen dutch mehrere 
Generationen wie dies auch bei Punktlosigkeit 
zur Punktierung an der Samenschale der Erbse zu 
beobachten ist. Auch bei einem windenden kom' 
binierten BohnenbastardF s' (WeiBe Feuerbohne 
Russische Riesen ~ X niedr, weiBbl, schwarzs. 
Feuerb. F 6 (Ph. multiflorus coccin. • Kruppb. 
Wachsdattel, dattelbraun mit viel Nabelring) 
land ich eine als Parallelvariation zu deutende, 
zart angedeutete grauviolette Streifung an  zwei 
sonst ganz weiBschaligen Samen neben farbigen 
(schwarzen), die ich seinerzeit als vegetative 
Spaltung beschrieb und abbildete (9)- 

Unter den kleink6rnigen Linsen, Wicken und 
Erbsen gibt es Samenformen, dig sick bei fltich- 
tiger Beobachtung recht ~ihnlich sehen und als 
Parallelvariationen sowohl zu Verwechslungen 
Veranlassung gaben, als auch zu der Annahme 
I/ihrten, dag es sich um nattirlieh entstandene, 
spontane Bastarde zwischen diesen Htilsen- 
fruchtgattungen handle. Die Frage, ob es wirk- 
lich einen Linsenwickenbastard gibt, erscheint 
meines Erachtens bereits v611ig im negativen 
Sinne gekl~irt (Io). In Linsenmustern (Popula c 

tionen) linden sich ab und zu Wicken mit linsen- 
~hnlichen Samen, also Parallelvariatione~, die 
aber bei Vergleich der Gestalt der Nabelplatten 
unschwer Ms Wicken zu identifizieren sind und 
angebaut wieder genau diesetben Wicken mit 
linsen~ihnliehen Samlen entstehen lassen. Es 
gelingt abet, weder Wicken mit Linsen noch 
Linsell mit Wicken ktinstlich zu kreuzen, wohl 
aber ill ganz selteneI1 F~llen einen durch hybri- 
dogene Pseudoparthenogenese (II) entstandenen 
Samen zu erhalten, der also wieder eine vSllig 
der Mutter gleiche Pflanze entstehen l~il3t. Die 
yon FRVWlRTH und yon anderer SeRe erhaltenen 
sogenannten Linsenwickenbastarde lieBen sich 
natiirlich wieder anstandslos mit Wicken, aber 
nicht mit Linsen kreuzen. Von ernst zu nehmen- 
der Seite erhielt ich auch Wickensamen mit sehr 
kleinen kubischen KSrnem alb ,,kleinkSmige 

' Erbse" zugesendet. Auch hier handelte kS sich 
nur um eine die Kornform betreffende Parallel- 
variation bei Erbse und Wicke. Das erbsen- 
5&nliche Wickenkorn war indes schon an der 
strichf6rmigen Nabelplatte sofort als Wicke zu 
identifizieren, w~hrend die Nabelplatte der Erbse 
kiirzer und breiter ist. Es gibt auck ganz klein- 
k6rnige Erbsensorten m i t  kugelrunden Samen 
und einem Durchschnittskorngewicht yon o,o6 
bis o,o 9 g, die Wickensamen sehr ~ihnlich sehen. 

l]ber parallele Kotyledonenf~irbungen bei 
Htilsenfriichten (Erbse, Fisole, Soja, Linse und 
Wicke) sowie beziiglich Verklebung der Einzel- 
samen bei einer Erbsensippe (Pois Chenille oder 

brochette) und bei der wilden Kicher babe ich 
bereits berichtet (I2). Hier sei nut  noch nachge- 
tragen, dab auch LAM~RECltr (13) die genalmte 
Erbsensippe zu Bastardiemngen mit einer Erb- 
senrasse mit freibleibenden Samen verwendet 
hat und diese wahrscheinlich durch Traganth 
bewirkte Verklebung an den Kontaktstellen der 
Erbsen besonders in dichtgefiillten Hfilsen, also 
bei gegenseitiger Beriihrung der Samen beob- 
achten konnte. Auch bei Astragalus cicer findet 
sich diese Samenverklebung in Htilsen mit drei 
Samen h~iufiger als mit zwei Samen, die sich sel- 
tener bertihren. 

Da[3 es auch ovalrunde, kleink6rnige Erbsen, 
rundlichdicke, kleinkSrnige Linsen, Wicken und 
Fisolen, aber auch kleink6rnige ovalrunde Vicia 
Faba-Sorten (Vicia Faba columbina KCKE.) gibt, 
ist bekannt. Es seien hier meine Beobachtungen 
eingesehaltet, dab Bastarde zwisehen diesen 
kleink6rnigen Formen der genannten Hiilsen- 
fr/ichte mit groBk6rnigen in F~ und in sp~iteren 
Generationen nur intermedi~r groBe und dem 
kleink6rnigen Elter angen~iherte Formen, nit- 
reals aber wieder die Samengr6Be nnd das Samen- 
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gewicht des grol3k6rnigen Elter ergaben (14). 
Viele tausende von W/igungen bei solchen Bas- 
tarden zweiter und dritter Generation, die aber 
wegen K~iferbefalles als nicht einwandfrei nicht 
publiziert wurden, ergaben dieses Resultat, aber 
auch an nicht befallenem Material zeigte sich 
einwandfrei diese Beobachtung. Deshalb gelang 
es mir auch nicht aus den Aufspaltungsprodukten 
yon Kreuzungen der sp~itreifen, groBk6rnigen 
Viktoriaerbse mit mangelhaften Kornbesatz 
der Hiilsen mit friihreifen, ziemlich kleink6rnigen 
Maierbsen mit besserem Kornbesatz Viktoria- 
erbsen mit gleichgroBen Samen wie die der 
Mutterform zu erhalten, wohl aber gewann ich 
eine frtihreifere Viktoriaerbse mit besserem 
Kornbesatz der Hiilsen, abet niedrigerem Einzel- 
korngewicht und geringerem Ertrag. Bei Linsen 
erzielte ich aus Bastardierungen der flachen 
groBen Hellerlinse 'mit gr6Berem Durchmesser 
des Kornes und lichtgelblichgriinen Kotyledonen 
mit kleink6rnigen Linsen mit dickeren, orange- 
roten Kotyledonen, schlieBlich bei fortgesetzter 
Selektion Hellerlinsen mit konstant orangegelb 
bleibenden Cotyledonen; die aber niemals den 
Durchmesser und das Gewicht der Hellerlinsen 
erreichten. Mein Zuchtziel war dabei Heller- 
linsen zu erzeugen mit dem kr~ftigeren Geschmack 
der kleink6rnigen orangekotylen Linsensorten. 
Aus Kreuzungen einer kleink6rnigen Vicia Faba 
mit ovalrundlichem Korn mit Formen yon Vicia 
Fabc~ major-Formen mit groBen seitlich einge- 
driickten, flachen Kotyledonen erhielt ich in den 
Aufspaltungsprodukten schlieBlich konstant oval- 
rundliche ,,Tanbeneierformen" und mittelgr0Be, 
flachk6rnige Formcn, die aber niemals die Gr6Be 
oder das Gewicht der grol3k6rnigen Vicia F~ba 
erreichten. Sei es nun, dab L~inge, Breite und 
Dicke der Samen durch eine ganze Anzahl yon 
Faktoren bedingt wird, demnach eine sehr grol3e 
Anzahl yon Aufspaltungsprodukten notwendig 
ist, um ganz grdB- und ganz kleink6rnige Formen 
wie die Eltertypen zu erhalten oder dab die 
Zygoten unentwickelt bleiben oder absterben, 
die zu Grol3k6rnigkeit veranlagt w/iren, Tat- 
sache bleibt, dab GroBk6rnigkeit in Kombination 
mit sonstigen erwiinschten Eigenschaften gar 
nicht oder wenn iiberhaupt nur sehr selten zu 
erreichen ist (15). Der  Ziichter wird also, wenn 
es ibm absolut darum zu tim ist, die GroB- 
k6rnigkeit der einen Elternform mit wertvollen 
Eigenschaften der kleink6rnigen Form zu kom- 
binieren gen6tigt sein, abermals mit grol3k6rni- 
gen Sorten, z. 13. mit der Viktoriaerbse einzu- 
kreuzen, doch wird er sich dabei nattirlich der 

Gefahr aussetzen, bereits erzielte wertvolle Kom- 
binati0nen, wie z. B. friihreiferer Viktoria-Typus 
mit gutem K6rnerbesatz der Hiilsen wieder zu 
zerst6ren, so dab die Kombinationsztichtung 
noctl lange fortgesetzt werden mul3. 

Als Parallelvariationen kommen bei allen 
Hiilsenfrtichten grol3- und kleinbltitige Formen 
vor. Dal3 mit der Gr6Be der Bltiten bei allen 
Leguminosen die GroBk6rnigkeit der Samen zu- 
nimmt, ist bekannt. So haben z .B.  bei den 
Erbsen die Sorte M6rheims duplex, bei den 
Linsen die Hellerlinse groBe Bltiten und groge 
Samen usw. Wenn es nun durch die Colchicin- 
methode gelingt, tetraploide Formen mit gr6- 
13eren Bliiten zu erzielen, so wiirde dadurch 
gleichzeitig die Samengr6Be beeinfluBt werden. 
Leider sind aber solche Formen, wie sie z .B.  
STRAUB (16) bei Pisum salivum erzielte, vor- 
1/iufig noch stark steril. Vielleicht w~ire abet 
normale Fruchtbarkeit durch Kreuzung der 
stark sterilen, tetraploiden groBbliitigen Formen 
mit normal fruchtbaren diploideI1 in den Auf- 
spaltungsformen zu gewinnen und so das Zucht- 
ziel der Ertragssteigerung durch experimentell 
bewirkte Vergr6Berung der Bltite und damit 
auch des Einzelkorngewichtes erreichtbar. 

Die im vorstehenden berichteten Selbstbeob- 
achtungen m6gen einen bescheidenen, doch fiir 
den theoretischen wie praktischen Ziichter nicht 
uninteressanten Beitrag zu dem aktuellen Thema 
der ParalMvariation darstellen. 
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