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Von Erich y o n  Tschermak-Segsenegg-Wien .  

Die Linse ist bisher so gut wie gar nicht 
ziichterisch bearbeitet worden, was ganz bc- 
greiflich erscheint, da ihr Anbau wegen des zu 
geringen Saatgutabsatzes und Saatgutpreises 
nicht lohnend ist. Sie wJrd ja auch bei uns in 
der Regel nur von kleineren Landwirten gebaut, 
die nicht so leicht geneigt sind, fiir Originalsaat- 
gut einer noch dazu unsicheren und wenig ertrag- 
reichen Frucht einen Zuschlag zu bezahlcn, den 
aber der Ziichter bei Veredelungs- oder Bastar- 
dierungsztichtung gerade bei dieser heiklichen 
Pflanze mit besonderer Berechtigung einfl~rdcrn 
miil3te. Daher ist es Sache der Forschungsstiitten, 
sich dieser bisher ziichterisch so stiefmiitterlich 
behandelten Pflanze anzunehmen, deren Semen 
doch von vielen sehr gerne gegessen werden. Ist 
doch die Linse eingebrannt, mit etwas Essig an- 
gesSuert, als Pfiree, noch mehr als Specklinse 
oder als Salat zubereitet eine k6stliche Speise. 
Leider ist sie ein unsicherer Patron. Sic ist 
n~imlich gegen N/isse sehr empfindlich, und wenn 
sic nicht auf s/iurefreien, kalkreichen B6den mit 
grol3er Durchl/issigkeit gebaut wird, versagt sie 
oft vollstfindig. Auch bevorzugt sie warme Lagen. 
Immerhin sagen ihr auch noch schwach lehmige 
SandbSden zu, wenn eine kr/iftige Kali- und eine 
schwache bis mittlere Phosphors/iuredtingung 
gegeben wird. Ffir eine Kalkdiingung ist sie, 
wenn n6tig, sehr dankbar. Sie gedeiht besonders 
nach mit Kunstdtinger gebautem Getreide - -  
sowie auch nach Hackfrtichten, wenn der Mist 
gut  verrottet  ist. Der idealste Boden ftir sic ist 
der Muschelkalk. Als etwas frostempfindlichere 
Pflanze soil sie nicht vor Ende April gebaut 
werden. Von den grol3k6rnigei1 Sorten werdeIx 
bei 3o cm Weite 8O--lOO Kilo, von den klein- 
k/irnigen 6o--9o Kilo je Hektar  gedrillt. 
H/iufiges J/iten und Reinhalten von Unkraut ist 
eine Lebensbedingung. Um Lager zu verhindern, 
wird sie auch ab und zu in Gerste oder Haler 
eingebaut. Bei der groBen Verschiedenhcit der 
beiden Kornarten macht das Trennen derselben 
bei der Ernte keine Schwierigkeiten. Die Ernte 
wird meistens durch Raufen bewerkstelligt. Nach 
Vortrocknen in Sehwaden bringt man sie auf 
Trockengeriiste zum Nachtrocknen. An Sorten 
unterscheiden wir die gelbgraue (,,bl.nde") 
Hellerlinse (Lens macrosperma), die gcmeine 
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Linse (Lens esculenta vulgaris) und die klein- 
samige Linse (Lens microsperma). Die Bliite ist 
eine 2--3-, h6chstens 4bliitige Traube. Die 
Htilsen enthalten 1--2, h6chstens 3 Samen. In 
zweik6rnigen Hfilsen ist das Korn an der Hiilsen- 
spitze das sehwerere. Die Hellerlinse hat ein 
krfiftigeres Wachstum, gr6Bere Blfiten mit gr6- 
Berem Samen, doeh ist sie sp/itreifer. Ihr Same 
ist scheibenf6rmig und hat die Gestalt einer bi- 
konvexen Linse. Die Samensehale ist einheitlieh 
gelblich gefiirbt oder zart spSrlich grau gefleckt. 
Die Kotyledonenfarbe ist weiBlichgelb. Der 
Samendurchmesser betr~igt 6--8 ram, die Dicke 
etwa 2 ram, das Samengewicht 5--6 nag. Wegen 
ihres h6heren Wuchses ist sie leichter zu raufen 
als die kleink6rnigen niedrigen Sorten (Durch- 
messer 3--6 ram, 2- -  3 mm dick, 3--4 mg 
schwer) und bringt man, wenn sie nicht 
lagert, mit der Sichel geschnitten weniger Erde 
mit in die Ernte. Man erntet I I - - I 4 q  je 
ha Samen und 8- -11q  Stroh, doch gibt es 
auch H6chstertfiige mit 26 q und ann~hernd 
soviel Stroh je ha. Die Ertrfige der Heller- 
linsen sind in der Regel geringere als die der 
kleinsamigen Sorten, auch ist das Litergewicht 
ein geringeres. Sie wird aber bei uns mehr ver- 
langt als die kleink6rnigen, schmackhafteren 
Sorten, obwohl ihr Preis ein bedeutend h6herer 
ist. Letztere werden im Altreich h/iufiger gebaut 
wie bei uns. Die mittelgroBen und kleinen Linsen 
haben eine dunkle Samenschale, seltener ein- 
heitlich dunkelbraun oder dunkelgrauviolett 
gefiirbt, in der Regel mit starker Punktierung 
und Fleckung. Sie sind dicker und haben ein 
h6heres Litergewicht. Die Kotyledonenfarbe ist 
entweder weil31ichgelb wie die der Hellerlinse 
oder dunkelorange, wie ich dies erst nach Ab- 
heben der Samenschale entdeckte. Vielleicht 
sind die mit orangefarbigen Kotyledonen die 
schmackhaftesten, wie mir scheint. Jedenfalls 
ist der Geschmack der kleink6rnigen Sorten 
deutlich besser als der der Hellerlinse. In Frank- 
reich sind die auffallend dicke Puy-Linse, auf 
grtinem Untergrund s t a rk  violett punktiert bis 
gefleck~, und die Lentille petite rouge mit braun- 
roter Samenschale sehr beliebt. Auch eine 
Winterlinse wird ab und zu erw/ihnt, doeh halte 
ich yon ihr ebenso wcnig wie von den Winter- 
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erbsen, wenn ffir Gem~sezwecke gebaut. Der 
h6here Preis fiir die etwas fr/iher gepfl/ickte 
Erbse wird durch die geringere Ernte der durch 
den Frost geschiidigten Pflanzen wieder wett- 
gemacht. 

Wie k6nnte nun die Linse ziichterisch bear- 
beitet werden und welches Zuchtziel wiire vom 
Z/ichter anzustreben? Nat/irlich w~ire es in 
erster Linie erwiinscht, den Ertrag zu steigern; 
aber auch der Geschmack, der wie erwiihnt bei 
den einzelnen Sorten ein verschieden guter isL 
wtire zu ber/icksiehtigen. Wir besitzen in ein- 
zelnen Gegenden Landsorten, die schon einen 
Ruf haben und zum Ausgang einer Z/ichtung, 
besonders dutch Linientrennung mit nachfof  
gendem Vergleichsanbau, herangezogen werdcn 
k6nnten. Eine auch nt~r geringe Ertragssteige- 
rung durch Veredelungsausleseziichtung ist abet  
bei dem geringen Besatz v()n nut e Samen je 
Hiilse niche zu erwarten, hingegen wiire es viel- 
leieht m6glich, den Ertrag (lurch ErhShung des 
Einzelkorngewichtes zu steigern, wenn es geltinge 
durch Kreuzung tier flaehen Hellerlinse mit  
verhtiltnism~iBig groBem Durchmesser mit den 
klein- aber dickk6rnigen Landsorten die grol3en 
Samen tier Hellerlinse dicker und delnnach 
schwerer Ztl machen. A.uch der t)essere (;e- 
schmack einzelner kleinsamiger S()rten k6nnte 
vielleicht in die Hellerlinse hineinkombiniert 
werden mit Beibehaltung der diinneren, durch- 
scheinenden, lichten und daher beliebten Samen~ 
schalenfarbe der Hellerlinse. Durch Abheben der 
dickeren, stark pigmentierten und undurchsich- 
tigen Samenschale einzelner kleinkSrniger Sor- 
ten bin ich erst vor einigen Jahren darauf ge- 
kommen, dab die Kotyledonenfarbe der Linsen 
entweder weil31ichgelbgr6n oder orangerot sein 
kann, /ihnlich wie bei den Erbsen und Wicken. 
Damit  war es aber aueh klar, dab bei Bastar-  
dierung solcher Formen untereinander Farb- 
xenien an den Kotyledonen, in Analogie zu den 
Beobachtungen bei der Erbse, auftreten mtissen. 
Es dolniniert ()range iiber weiBlichgrfin. Es 
scheint, dab die nur bei kleink6rnigen Linsen- 
formen vorkommende Orangefarbe der Kotyle-- 
donen den Gcschmack so beeinfhfl3t, dab wir 
denselben als kr~iftiger und besser bezeichnen 
miissen. Dabei will ich nicht in Abredc stellen, 
dab auch (tie Kleinheit und Dicke der Stanch beim 
Kauen den Geschinack etwas btx~influssen 
k6nnten. Es war deshalb mein Zuchtziel, dutch 
Bastardierung der groi3en, flachen, liehten, fein- 
schaligen Hellerlinse mit weiBlichgriiner Koty-  
ledonenfarbe mit einer kleink6rnigen, dickeren, 
dnnkelfarbigen und dickschMigeren abessyni- 
schen Erbse mit orangefarbigen K()tvledonen 

eine Hellerlinse zu erhalten, (tie unter Beibe- 
haltung ihrer Samengral3e dicker trod infolge- 
dessen schwerer werdcn sollte. Nebenbei sollte ihr 
Geschmack dutch Hineinkombinierung der oran- 
geroten Kotyledonenfarbe verbessert werden. 
Das schlieglich bisher erzielte Resultat, das dutch 
fortgesetzte Auslese unter den Spaltungsproduk 
ten erzielt wurde, ist, um es gleich vorweg ztt 
sagen, die Gewinnung einer mittelgroBen. 
dickeren Hellerlinse mit feiner, lichter, wenig g(.- 
zeichneter Smnensehale, durch wctche di',, 
orangefarbigen Kotyledonen durchscheinen un(l 
der Linse dadurch einen r6tlichen Stich verleihcn. 
I)er Geschmack der neuen, in der Farbe sehr an- 
sprechenden Hellerlinse, ist, wie ich reich selbst 
{iberzeugt habe, ein besserer, kriiftige,er gc- 
worden. 

Was nun zuniichst die Samengr613e (Dureh- 
messer und Dicke) und Samenschwere betrifft, so 
verhiilt sie sich in F 1 sehr deutlich interlnediiir : 
tier I)urchmesser der Hellerlinse ist kleiner g<, 
worden, die ])icke hat ctwas zugenoillmen, (las 
Gewicht der Sanleli hiilt so ziemlieh die Mitre 
zwischen den Samen der beiden Ehernptlanzen 
(~ ..... o,o6, ~ ~ o,()22,_, '~ ?( ~ -o,(~336 ). In F,, 
crfolgt Aufspalttmg in kleine und verschieden 
intermediS~rgroge Samen, doch wird die Gr6l.;e 
der Hellerlinse niemals erreicht. Jeden falls ist das 
Merkmal Gr613e dutch eine ganze Anzahl \()n 
Anlagen (Faktoren) bedingt. Dabei ist natfirlich 
zu beriicksichtigen, (tab die F 1 bishcr nur immcr 
in sehr wenigen Exemplaren erzMt wurde, st) 
dab wohl in F 2 nicht alle St)altungsm6glichkeiten 
beobachtet werden konnten. Doch wurde auch 
bei Vermehrung der Samen dcr Pflanzen mit den 
gr6Bten bzw. schwers*cn Samen sowie in Einien- 
gemisehen der gr()13samigsten t~flanzen niemals 
wieder clie Gr613(, dcr Hellerlinse erzielt. Auch 
kann ich auf ganz iibereinstimmende Resultate 
bei Bastardierung zwischen grol3samigen Erl)- 
sen-, Fisolen- und Ackerbohnensorten mit sehr 
kleinsamigen hinweisen, bei denen trotz viel 
gr613erem Aufspaltungsmaterial (lie (.;r613e d(,s 
groBsamigen Elters niemals wieder erreicht 
werden konnte. Sei es nun, (tab 1heine Pflanzen- 
anzahl noch immec nicht hmreichte, um grol3- 
samige Pflanzen aufzufinden oder (laI3 talsiich- 
lich (lie Gr/il3e des gr,)gsamigen ]51ters nicl,t 
erreicht werden kann (ctwa mfolge hyl)rid()gen(,r 
Genasthenie), so bl(,ibt sch~m, um nicht zuvicl 
Zeit verstreichen z u  l a s s e n ,  nichts andercs 
/ibrig, als nun abermals die Hellerlinse mit  d('r 
bisher mittelgr(~13 mid ()rangekotyl erzieltcn 
,,neuen" Linse zu krcuzen, einVersucl~ der berelts 
yon mir eingeleitet wurde, l:reilich dauert rs 
dann wieder einige ,lahre, um die vielleicht or- 
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zielte gewiinschte und konstant bleibende Sa- 
mengr6Be mit  Orangefarbe der Kotyledonen zu 
vereinigen. Letztere ist ja das dominicrende 
Xenienmerkmal,  das aber ab F 2 an einzelnen 
Pflanzen in einheitlicher Auspr~igung gewonnen 
werden kann. Ein Vorteil meiner Neuztichtung 
besteht auch darin, dab sie etwas friihreifer als 
die Hellerlinsc ist und dabei an Wuchsh6hc nicht 
viel nachsteht. Die dunkle Farbe der Samenschale 
dominiert fiber die liehte der Hellerlinse und 
spaltet in F 2 in verschiedene Farbstufcn auf. 
Fiir die Elitepflanzen w/ihlt man im Zuchtgarten 
zweckm~igig den Standraumvon etwa 15 • Io em. 
- -  Doch will ich gleich, um Anfragen naeh meiner 
Neuziichtung zu vereiteln, mitteilen, da!3 s~ie erst 
entsprechend vermehrt  werden muB, um abge- 
geben werden zu k6nnen. Dankbar  ware ich aber, 
wenn die Vermehrung yon einem Landwirt oder 
G~rtner fibernommen werden k6nnte, der in 
einer Linsengegend mit dem Linsenanban bereits 
gute Erfahrungen gemacht hat. 

Zum Schlul3 noch einige Worte fiber dit' Aus- 
fiihrung dcr Bastardierung. Als Mutterpflanze 
verwendet man zwcckmSBig die grol3bl,'.iti~,~e und 
damit  in Korrelation stehend groBsamige Hellcr- 
linse, die allerdings etwas spSter bliiht als ,.tie 
kleinsamigcn orangekc)tylen Linscn. 1.)iq ge- 
lungene Bastardierung ist dann schon b,,i dcr 
Ernte an den (lurch Xenienwirkung bereits 
orangerot gewordenen Samen zu erkennen. Die 
Kastrat ion ist an der kleinen Linsenblfit~ nicht 
leicht auszufiihren, da die Knospen gegen Ein- 
griffe sehr empfindlich sind und in etwas vorge- 
schrittenem Knospenstadium dig Narben beim 
0ffnen des Sehiffchens mit einer feinen Lanzette 
oft schon in Pollen eingebettet erscheinen. Doch 

ist der oft erst im Momente der Kastrat ion aus 
den StaubgefSl3en austretende, feuchte Pollen, 
wie ich zeigen konnte, noch unwirksam. Nach 
Wegwischen des Pollens yon der Narbe mit  
durch Speiehel befeuchteten Fingern gelingt dig 
Bastardierung mit tilterem, trockenem Pollen 
ganz leicht. 

Es gibt Wickenformen mit etwas plattge- 
dr/ickten Kotyledonen, die deshalb linsentihnlich 
aussehen, ebenso wie cs wieder besonders klein- 
kiirnige Erbsen gibt, die eine gewisse Wicken- 
5hnlichkeit besitzen. Man findet sol(he linsen- 
/ihnliehe Wicken ab und zu in gekauften Linsen 
oder in Wickenproben. Sie wurden nnd werden 
heute noch als Kreuzungsprodukte zwisehen 
Linsen und Wicken beschrieben und fiir sol(he 
gehalten. Sie sind jedoch an ihrer strichf6rmigen, 
langen Nabelplatte sofort als Wieken zu iden- 
tifizieren ; auch sin(l sie w)llstSndig fruchtbar und 
lassen sich ohne Schwierigkeiten mit anderen 
Wieken, aber nicht mit Linsen, kreuzen, u'as 
gegen ihre Bastardnatur  sprieht. Auch in Lehr- 
biicher und in Handbficher f~r Pflanzenziieh- 
tung wurde dieser angebliehe ,,Linsenwicken- 
bastard" aufgenommen. Ich bezweifle nach wie 
vor seine Bastardherkunft,  zumal mir bei viel- 
jShrigen Bemiihungen die Kreuzung zwischen 
Linse und Wicke sowie zwischen Wicke und 
Linse nicht gelungen ist. 
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(Aus dem Zuchtbetrieb der S/i;31upine G . m . b . H . .  Leichhardt/Mark.) 

Einfache Alkaloiduntersuchungsmethoden yon gelben und blauen Lupinen. 
Von H e r b e r t  W u t t k e .  

W~ihrend Methoden zur Untersuchung des 
Alkaloidgehalts grfiner Pflanzen geeignet sind, 
um Feldbest~inde durchzupriifen und somit nur 
w/ihrend der Vegetationszeit angewendet werden 
k6nnen, besteht ein ebenso grol3es Bedtirfnis 
naeh Schnellmethoden f/Jr die Untersuchung 
reifer Lupinenk6rner, die es gestatten, wShrend 
des Winters umfangreiches Material an geernte- 
ten Einzelpflanzen und Zuchtst/immen sowie 
auch die in der Vermehrung befindlichen Eliten 
fortlaufend zu priifen. Ferner werden sfimtliche 
fiir die Anerkennung durch den Reichsniihrstand 
als Hochzueht, anerkannten Naehbau oder zu- 

gelassenes Handelssaatgut vorgesehenen Saat- 
gutpartien und f/ir Nahrungs- und Futtermit tel-  
zwecke bestimmte, nicht saatfiihige Posten von 
,,Sfiglupine ''1 auf ihre Sortenechtheit, d. h. 
Freisein von bitteren KSrnern, untersucht. 

Die frtiher verwendete Methode (I, 2), bei der 
je I Korn in einem Reagensglas 2 Stunden lang 
gekoeht wurde, bevor die J JK-Reak t ion  herbei- 
gef/ihrt wurde, erwies sich fiir diese verschiede- 
nen Zwecke als in ihrer LeistungsfS&igkeit sehr 
begrenzt. Im hiesigen Zuchtbetrieb wurden z. B. 

1 Gesetztich geschtitztes Warenzeichen. 
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