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Ober Bastarde zwischen Fisole (Phaseolus "oulgarls L) und Feuerbohne 
(Phaseolus mzdtiflol'gs Lain.) und ihre eventuelle praktische Verwertbarkeit. 

Von E r i c h  y o n  T s c h e r m a k - S e y s e n e g g - W i e n .  

Die mfihevolle und detaillierte Arbeit yon 
H. LAMPRECHT (Weibulsholm bei Landskrona) 
,,Die Artgrenze zwischen P h a s e o l u s  v u l g a r i s  L .  

und P h .  m u l t i / l o r u s  L a i n .  (Hereditas X X V I I  
z 9 4 i  , 51--175 ) veranlagte reich, racine 1899 
begonnenen, seit 19o 5 nur mehr etwas lficken- 
haft fortgetfihrten Aufzeichnungen fiber racine 
mehr fiir praktische Zwecke noch weiterhin er- 
zeugten und gebauten Bastarde zwischen P h .  v. 

und P h .  m .  nochmals durchzusehen und mit den 
Ergebnissen meines Landsmannes zu ver- 
gleichen. Wenn ich auch bel meinen im Detail 
publizierten Beobachtungen I (I9oi, 19o2 u. 
19o4) fiber 4 Generationen meiner P h .  v. 

• P h .  m.-Bastarde vielfach zu fihnlichen Re- 
sultaten kam, wie sic LAMPRECHT gewann, der 
an einem weit gr6Berem Versuchsmaterial ge- 
arbeitet hat, so erscheint es mir doch nicht fiber- 
flfissig, gewissermaBen ats Erg~inzung zu LAI~IP- 
RECHT~ Arbeit eine zusammenfassende, aber 
keineswegs detaillierte Schilderung meiner Ver- 
suchsergebnisse zu bieten. Auch sollen Hin- 
weise auf die M6glichkeit, diese Bastarde ffir die 
Praxis zu verwerten, angeschlossen werden, die 

1 TSCHERMAK, E R I C H :  Weitere BeitrXge fiber 
Verschiedenwertigkeit der Merkmale bei Kreuzung 
yon Erbsen und Bohnen. Z. ffir das landw. Ver- 
suchswesen in Osterreich 19Ol , 80--84. Erste Kreu- 
zung ausgeffihrt 1899 zwischen _Ph. v. 9 (Wachs- 
1-)attel, lichtbraun-dattelfarbige Samenschale) > 
.Ph. m: coccineus  ~ (Samenschale auf rosaviolettem 
Grunde schwarz marmor) F 1 = 4 Bastarde. - -  Uber 
die gesetzmXBige Gestaltungsweise der Mischlinge 
(Fortgesetzte Studien an Erbsen und Bohnen). 
Dieselbe Zeitschrift 19o2, 68--8o. Zweite Kreu- 
zung ausgeffihrt 19oo abermals zwischen Ph.  v. 
\Vachs-Dattel • P h .  m .  cocc. F 1 = 7 Bastarde, F 2 
aus Kreuzung 1899 = 44 Pflanzen. - -  \Veitere 
Kreuzungen an Erbsen. Levkojen und Bohnen. 
Dieselbe Zeitschrift 19o4, 53--9o. Bericht fiber F 3 
und F 4 der Kreuzung P h .  v. Wachs-Dattel • P h .  
m .  cocc. (Bericht fiber die F1 der neu ausgeffihr- 
ten Kreuzungen. I.) P h .  v. weiBe Ilsenburger 
(weiBe Samenschale) • P h .  m.  cocc., II.) P h .  v. 
V~Tachsschwert (Samenschale weig • zweifarbige 
Prunkbohne P h .  m.  cocc. (Samenschale braun mar- 
moriert auf weiBlichrosa Grund), III.) Ph. v. (halb 
weig, halb blutrot, fund) • schwarzsamige Yh. m. 
cocc., IV.) zweifarbige Prunkbohne P h .  m.  cocc. 9 
(braun marmoriert auf weiglich rosa Grund) • Pit .  
v. ~ Hundert ffir Eine (Samenschale gleichfarbig 
r6tlichbraun). 

Der Z~ichter, 14. Jahrg. 

vielleicht auch zu einer Weiterbearbeitung mei- 
nes Materiales anregen k6nnten. 

z .  S p o n t a n e  B a s t a r d e  z w i s c h e n  P h a s e o l u s  vu l -  

g a r i s  u n d  P h .  m u l t i / l o r u s .  Natfirliche (spontane) 
Bastardierungen zwischen der Gartenfisole 
(Krupp- und Stangenbohne) und der Feuer- 
bohne k6nnen bei Nebeneinanderbau beider 
Arten, bei reichhchem Besuch yon Hummeln 
und Bienen nicht allzu selten ertolgen. Ich 
selbst habe solche spontane Bastardierungen da- 
durch hSufiger bewirkt, dab ieh racine niedrig 
geziichteten, frfihblfihenden Feuerbohnen-Ba- 
starde neben niedrigen Fisolen anbaute. Prof. 
Dr. FR. KOER~ClC~:E (Bonn) war der nfichste, 
der fiber einen solchen spontan aufgetretenen 
Bastard eine kurze Mitteilung ver6ffentlichte 1. 
(1876). Einen kurzen Hinweis fiber MENDEL~ 
und KOERNICKEs Beriehte linden wir in dem 
bekannten Buche yon W. O. FocI~E, Pflanzen- 
mischlinge (188i). So verdanken wit dem 
Sammeleifer des Apothekers FOCKE nicht blog 
den ersten Hinweis auf die berfihmte Erbsen- 
Arbeit GREGORMENDELs, weMler erst zur 
Wiederauffindung seiner Arbeit in der Zeit- 
schrift des Naturforschenden Vereines in Brfinn 
(I866) ffihrte, sondern auch Berichte fiber vide 
andere Bastarde, deren Existenz bis zum Jahre 
1881 noch unbekannt oder wenig bekannt waren. 
Prof. KOERNIC~E,~er in Bonn einen berfihmt 
gewordenen landwirtschaftlich-botaniscben Ver-  
suchsgarten angelegt hatte und immel gerne 
bereit war, aus seiner reichhaltigen Sammlung 
Versuchsmaterial abzugeben und zu tausehen, 
stand auch mit meinem GroB',ater, Univ.-Prof. 
Dr. EDUARDFENzL, ehemaligem Kustos am 
Naturhistorischen Museum und Direktor des 
Botanisct.en Gartens in Wien, in schriftlichem 
Verkehr. Der letztere hatte nSmlich ein groBes 
Herbarium angeiegt und unterhielt einen leb- 
haften Tauschverkehr mit allen botanischen 
Gfirten der Welt. In seinen letzten Lebens- 
jahren legte FENZL eine umfangreiehe Bohnen- 
sammlung an, leider ohne uns Aufzeichnungen 

1 KORNICKE,  FR.: Uber die Resultate des Ba- 
stardes J~haseolus m u l t i f l o r u s  und vulgar is .  Verh. 
naturh. Ver. preul3. Rheinl. u. VCestfalen 33, 47--48 
u. 244 (1876) . 
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fiber den Zweck dieser Sammlung  zu hinter-  
lassen. Vermut l ich  interessier te  ihn die groBe 
, ,Var iabi l i t t i t "  der  Samenform und noch mehr  
der  Samensehalenf~irbung der Fisolen,  die heute  
(lurch Kombina t ionsz f ich tung  bedeu tend  ver-  
vielfacht  wurde.  In  e inem am 25. Oktober  1876 
an meinen Grogva t e r  ger iehte ten  Brief, in wel- 
chem Prof. KOERNICt~I~ eine Bohnensendung 
anki indigte ,  giht  er ihm auch eine Beschre ibung 
des Phaseolus vulgaris • Ph. multifiorus Bas ta r -  
des, die ich sehon wegen des his tor isehen In te r -  
esses der damal igen  Ansicht  i iber  das ve rmu t -  
liehe Verhal ten  soleher Bas ta rde  und fiber die 
vermein t l ichen  Schwier igkei ten kfinst l ieh Ba-  
s ta rd ie rungen  auszuffihren, b e k a n n t  geben 
m6chte.  

,,Von dem Bastarde Ph. mulfiflorus (~)) • vul- 
garis ( ~ )  habe ich 3 Htilsen mit  zusammen 6 Sa- 
men erhalten. Leider hat  mein Arbeiter  die Bohnen 
zu frtih heransgerissen, well die an derselben Stange 
windende /~ vzdgaris lXngst reif war. Ich habe 
die Bohne ins Zimmer gestellt. Vielleicht dab doch 
noch einige der Samen im Frfihjahr keimfS, hig sind. 
Die Gestal t  der Samen ist wie bet Ph. m~dtifl., nur 
sind sie t in wenig kleiner, als diese zu sein pflegt. 
Die Farbe ist  g~hnlich /~ multifl, cocci~eus Mart. 
T. I Fig. 15, nur finden sich am Rande noch in- 
carnat-Flecken (~thnlich wie carneus). Bet dem 
ganzen Bastard tiberwiegt somit der m~tnnliche 
Faktor .  Ich bin sehr gespannt auf das Resul ta t  
1876. Ich habe aber Angst, dab mir insekten die 
Pflanzen vernichten k6nnten. Gedeihen sit, so er- 
warte ich nach Analogie von Anagallis coer~dea c~ 
"/ phoenicea 9 eine normale Ernte.  I)ieser Ba- 

stard, welcher sich am Rhein da, wo die Eltern 
zahlreich gesellig wachsen, in ziemlich vielen F.x- 
emplaren findet, ist  stets unfruchtbar.  Nur sehr 
selten hat. er einmal eine Kapsel. Die Samen der- 
selben ausgesgtt, ergaben mir Pflanzen, welche 
sXmtliche Kapseln ausbildeten, sich abet  kaum 
noch yon d .  phoenica unterschieden. Vielleicht war 
hier eine Befruchtung mlt  d.  phoenicea geschehen. 
Der Bastard selbst s teht  aber schon der phoe~zicea 
viel nil.her als der coerulea, l)h. multifl. :; wdg. 
hatte in den Antheren neben unfruchtbarem Pollen 
sehr viel gut ausgebildeten (yon mir gesperrt!).  Die 
Samen k6nnten also dutch eigenen Pollen erzeugt 
sein. In  diesem Falle wtire entweder eine Constanz 
oder t in  Riickschlag nach ]~ multifl, zu erwarten 
oder eine Variation. i s t  der diesjtihrige Samen 
dutch Befruehtung mit  einer der Eltern entstanden, 
so kann nur ]~h. wdgaris der mS~nnliche Faktor  sein, 
denn Ph. mtdtifl, stand gliicklicher Weise sehr 
ferne. Man wird also aus der Ernte 1876 einen 
sicheren Schlug ziehen k6nnen. Ich will in den 
k~nftigen Jahren Ph. ~n.Mtifl. und wdgafis neben 
dem Bienenstand auss~ten, um vielleicht wieder 
einen Bastard zu erhalten. Eine ktinstliche Be- 
fruchtung scheint mir viel zu schwierig, als dab 
ich sie versuchen werde. Man miil3te die Bltithen 
noch in sehr jungem Zustande nehmen und sit  viel 
zu sehr maltrait ieren, ;ds (:lab inan tin Resultat  
erwarten k6nnte." 

Aus diesem Briefe entnehmei1 wir  folgendes 
In te ressan te :  Ph. m~dti/L wurde als Vater  ver-  

wendet ,  wenn auch die Mut terpf lanze  nicht ,  w i t  
(ties heute  iiblieh, an ers ter  Stelle geschrieben er- 
scheinl .  Offenbar  gil t  dies aueh bei der  Bezeich- 
nung des Anagal l i s -Bas tardes .  Die B[i i tenfarbe 
wird nn Briefe nicht  besehrieben,  aber  in der  
sp/i teren Ver6ffent l ichung 1 als ,seharlachblfi t ig" 
- -  wi t  Ph. mulli/lorus coccineus - -  angegeben.  
Offenbar  war  sie abe t  e twas l ichter,  was KOER- 
NICKE nicht  beachte te .  Der  Bas t a rd  war  s ta rk  
steri l ,  da  er nur  3 Htilsen mi t  (i Samen ent-  
wickel te .  Doch wird angegeben,  dab  neben un- 
f ruch tba rem Pollen sehr viel  gut  ausgebi lde ter  
beobachte t  wurde,  weshalb viel le icht  auch 
Selbs tbes t t iubung m6glieh gewesen w~re. I )a  
alle I876 aus den Samen des Bas ta rdes  erziel ten 
6F2-Pf lanzen  dem Ph. w~lgaris glichen, schlog 
KOERNICK~; auf eine Bef ruch tung  tier F 1 m i t  
Pollen von Ph. vulgaris. W i t  wir  spfi terhin sehen 
werden,  muB diese SchluBfolgerung mch t  r ich t ig  
seth, da  auch geselbstete  Bas ta rdpf lanzen  - -  wie 
yon anderer  Seite, so auch yon inir  beobaeh te t  - 
hauptsS.chlich vulgarisfihnliche bzw. ma t ro -  
Mine N a e hkomme n  l iefer ten (vgl. auch das  
unten zu P u n k t  8 Bemerkte) .  

Ein  Fa l l  yon spontaner  Bas ta rd ie rung  zwi- 
schen Ph. vulg. c~ und Ph. multi/l. ~ - -  Auf- 
f inden yon zwei auffal lend grol3en Samen,  wohl 
als Folge von Xeniodochie  (vgl. unten P u n k t  I2) 
in ether Probe der englichen Sorte Ea r ly  Giant  - -  
bi ldete  i ibe rhaup t  den Ausgangsp tmkt  fiir (tie 
Studie  yon L:XMPRI.tCmI (a. a. (). S. 5I), der  
wei terhin  auch selbst  diese Bas ta rde  mi t  Ph. 
vulg. (franz6sische Sorte de la Chine) ki inst l ich 
wiederhol t  r / ickkreuzte.  

2. Kreuzm~gstech~ffk. Wenn auch je tz t  yon 
mancher  Seite, so auch yon LAMPRECHT (S. 7 I) 
, ,Verbesserungen" der  Kreuzungs techn ik  bet 
Leguminosen empfohlen werden,  h a k e  ich meine 
im Jahre  19oi beschriebene Methode der K a s t r a -  
t ion und Best i iubung bet Erbsen-  und Bohnen-  
blfiten immer  noch ffir (tie zuverlt issigste und 
einfachste.  Man w~ihlt zur Kreuzung  bet den 
Fisolen,  Ph. v., (tie ers tangelegten  gr6Beren 
Blfiten in vorgeschr i t t enem Knospens t ad ium,  
biegt  die beiden noch zusammengefa l te ten  
Fahnente i le  mi t  ether Lanze t te  auseinander ,  
rol l t  dann  die zunachs t  noch ze rkn i t t e r t en  beiden 
Fahnen  ause inander  und versueht  nun,  ob be im 
Dri ieken auf den l inken Fli igel  (vom Beobachte r  
gesehen) der  Gesch lech t sappara t  in Bewegung 
gesetzt  werden kann,  das  heil3t, dab  dureh 
zar tes  Dri icken die in d iesem Zus tand  noch 
nicht  pol lenbelegte ,  berei ts  gliinzende Narbe  aus 
dec Sehiffchenspitze heraus t r i t t ,  w~ihrend die 

1 1876 1. c. 
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noch ungeSffneten Antheren im Schiffchen zu- 
riickbleiben. Bei Fisolen will dies oft nicht ge- 
lingen, wenn der Griffel im ,,verbogenen" 
Schiffchen gekriimmt ist - -  fiir einzelne Sorten 
sogar charakteristisch - - ,  so dab er beim 
Driicken iiberhaupt nicht aus der Schiffchen- 
spitze heraustreten kann. In solchen F~illen, 
oder wenn die Bliitenknospe noch zu jung ist, 
schneider man mit der Lanzette yon riickw~irts 
nach vorwSrts das Schiffchen auf oder reil3t 
selbst ein Stiickchen des vorderen Schiffchen- 
teiles mit der am besten nach unten gebogenen 
Pinzette ab und zupft oder schiebt die Antheren 
heraus. Es ist unglaublich, WiG wenig empfind- 
lich die Blfite gegen solche Verletzungen ist. 
Auch gelingt es manchmal den eben erst beim 
Kastrieren ausgetretenen, bereits an der Narbe 
haftenden, abet noch nicht ausgekeimten Pollen 
mit Speichel - -  zwischen dem Daumen und 
Zeigefinger - -  abzuwischen. Bei den groBen 
Knospen der Feuerbohne sind solche schon et- 
was i3bung verlangende Operationen gar nicht 
nStig. Hier gelingt es immer, die Geschlechts- 
s/iule durch das Driicken aui dell linken Fliigel 
in Bewegung zu setzen. Ist der Griffel heraus- 
getreten, dann drtickt man noch etwas st/irker 
nach, bis beim Loslassen der Bltite der Griffel 
nicht mehr in das Schiffchen zuriickkehrt. Nun 
holt man sich eine pollenliefernde, eben spontan 
ge6ffnete Blfite und driickt an dieser den Griffel 
heraus und schabt nun mit der Pinzette den an 
der Griffelspitze haftenden Pollen ab und iiber- 
tdigt ihn durch Aufstreichen auf die Narbe der 
vorbereiteten Bliite. Bei der Feuerbohne w~ihlt 
man nicht die zuerst aufbliihenden, nur wenig 
Pollen enthaltenden Knospen, sondern die etwas 
sp/iter sich entwickelnden B1/iten. Nach dieser 
Operation schlieBt man, so gut es eben m6glich 
ist, wieder die Knospe, ohne sie gegen Fremd- 
best~iubung durch Insekten zu schiitzen, da sie 
Schutzvorrichtungen nicht gut vertdigt und 
daruuter bald abf~illt und befestigt nur an dem 
Bliitenstiel einen farbigen Zwim- oder Woll- 
laden, der die Kreuzung bezeichnet. Man 
wiederholt dann an den n/ichsten Tagen dieselbe 
BestSubung so lange, bis der Griffel eintroeknet. 
Bei allen Bastardierungen (auch bei Getreide) 
ist es viel zweckm~Biger, lieber wenige Kreu- 
zungen zu maehen, aber das Best~iuben des 6fteren 
zu wiederholen. Wer diesen Rat  befolgt, wird 
besseren Fruchtansatz erzielen! 

3. Die.F1-Generation von Ph. v. ~_ • Ph. m ~. 
Die F~-v. • m. sieht, gleichgiiltig in welcher 
Verbindungsweise ausgef/ihrt (siehe sp~iter), auf 
den ersten Blick beziiglich Habitus und Bltiten- 
farbe dem Ph. m.-Elter recht ~ihnlieh. Der 

Wuchs ist (in der Regel, siehe sp~iter!) hoch- 
windend, die Bliitenfarbe, wenn auch nicht 
feuerrot (ohne Stich ins Orangegelb), so doch 
rot in verschiedenen Farbstufen und die Bliiten- 
knospen und offenen Bliiten sind grSger als 
beim Ph. v.-Elter. Erst bei genauerer Analyse 
zeigen jedoch die Wurzelbildung, die Keimblatt- 
stellung, der Bltitenstand, dig Narben-, Knospen- 
und Bliitenform und -grSl3e, die Hiilsen- und 
Samenform und -gr6Be, demnach die meisten 
Merkmale eine ,,intermedi~ire" Ausbildung, die 
nicht zuverl~issig als mehr mutter- oder vater- 
tihnlich beschrieben werden kann. 

3a. Reziproke Verbindungsweise. Die rezi- 
proke Kreuzung, also Ph. m. als Mutter mit 
Ph. v. als Vater gelingt nur ~iul3erst selten (bei 
LAMPRECHT 1 S. 97 niemals) und findet in der 
besonders schwer gelingenden Bastardierung des 
Roggens (Fremdbest~iuber !) als 9 und des Wei- 
zens (Selbstbest~iuber !) als ~ ein Analogon. Im 
Jahre 19o2 gelang mir ganz einwandfrei bereits 
diese Verbindungsweise (1. e. 19o 4 S. 9 ~ Fall IV, 
Ph. m. zweifarbige Prunkbohne X Ph. v. Hun-  
dert fiir Eine, F 1 19o 3, publ. 19o4, an die ich 
reich spS~terhin nicht mehr erinnerte, vgl. 
Zfichter ~933, 125 und die Korrektur I94~, 75). 
Niedrige, allerdings aus der Kreuzung Ph. v. 
• Ph. m. abzuleitende, aber bis auf den Wuchs 
vSllig mit Ph. m. iibereinstimmende Bastarde, 
also mit verdickter Wurzel mit hypokotylen 
Keimbl~ittern mit langer Bliitentraube und 
orangeroten Bltiten, die ich demnach wohl mit 
Recht als echte, reine multi/lorus-Formen an- 
sprechen darf (im Gegensatz zu LAMPRECHTs An- 
sicht S. 58), lassen sich gleichfalls aber auch nur 
ganz selten mit Ph. v. riickkreuzen. Auch TEN 
DOORNKAUT KOOLMANN (1927) erw~ihnt, dab 
ihm unter 62 Best~iubungen 5 mal die reziproke 
Verbindungsweise gegliickt sei. Bei meinem 
Bastard (Anrn. I auf Seite I Fall IV 19o4) blie- 
ben die Cotyledonen nur wenig unterhalb der 
Erde (intermediS~r) ; Achsenl~inge windend (dom.), 
Bltitenfarbe: Fahne tief blutrot, Fliigel und 
Sehiffchen heller rot (interm.). Samensehalen- 
farbe: feine hellbraune (dora.) und sehwarz- 
braune, also zweite Marmorierung (Novum!). 
Hiilsen dunkelviolett pigmentiert (dora. ver- 
st/irkt), sehr stark steril; die wenigen Bohnen 
nicht weiter angebaut.Der reziproke Bastard zeigt 
demnach kein anderes Verhalten wie die leichter 
gelingende Verbindungsweise Ph. v. ~_ • Ph. m. 
Es empfiehlt sich, nicht die ersten, sondern die 

1 LAMPRECHT nimmt (S. 72, 97) zur Erkl~rung 
an, dab das Griffelgewebe bei Ph. r~. dem ein- 
wachsenden Pollenschlauch von Ph. v. einen 
grol3en mechanischen \u entgegensetzt, 
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sicb sp:iter entwickelnden, h6her inserierten 
Bltitentrauben zu Kreuzungen zu verwenden. 
(Begriindung sp/iter !) 

4. Wurzel. Die Individuen der F :  und die 
Individuen der F 2 und der sp~iteren Genera- 
tionen mit  hypog~iischen Keimbl/ittern, m a n -  
floreszenzen, also langen BKitentrauben mit  
groBen m.-Blfiten, haben - -  wenigstens nach 
meinen spfirlichen Notizen - -  sehr h/iufig ver- 
dickte Wurzeln (in F 1 vielleicht etwas weniger 
verdickt als der m.-Elter). Da diese m. Indivi- 
duen auch hypog/iische Keimblattstellung auf- 
weisen, mul3 auf eine Koppelung zwischen den 
genannten Merkmalen geschlossen werden. Bet 
Fertigstellung meines Manuskriptes lese ich die 
Arbeit von GUNNAN HIORTtt 1. ,,Eiwei/3reiche 
Wurzelknotlen bet niedrigen Feuerbohnen", die 
er an meinem ihm tiberlassenen Material natiir- 
Itch finden muBte. Diese Wurzelverdickungen, 
die THOMPSON ~ mit Recht als den Dahlien- 
knollen ~ihnlich bezeichnet, habe auch ich schon 
vor mehreren Jahren chemisch analysieren 
lassen, wobei ein relativ hoher Eiwei/3- und sehr 
hoher Trockensubstanzgehalt gefunden wurde. 
Ich lieg die Knollen auch kochen und braten, 
land abet ihren Geschmack sehr fade und nicht 
angenehm und die Beschaffenheit derselben viel 
zu holzig, um sic im Gegensatz zu HIORTH als 
menschliches oder tierisches Nahrungsmittel  
empfehlen zu k6nnen. 

5. Keimblattslellung. Schon beim Keimen 
unterscheiden sich die beiden Phaseolus-Arten 
wesentlich voneinander. Bet Ph. v. kommt die 
junge Pflanze mit den Keimblfittern aus dem 
Boden. Sie entfalten sich epig~iisch. Bet Ph. m. 
bleiben die Keimblfitter unter der Erde; die 
Primordialbltitter stoBen durch den Erdboden. 
Die dicken, hypog/iischen Kotyledonen schiitzen 
meines Erachtens den jungen Trieb 1/inger gegen 
niedere Temperaturen;  auch sind sie resistenter 
gegen Pilzbefall und tierische Sch~idlinge als die 
epig/iischen Keimbliitter bet Ph. v. Gegen 
Herbstfr6ste sind wieder die Samen besser durch 
die rauheren, derberen H/risen von Ph. m. ge- 
sehiitzt. Doch diirften auch die knollig ver- 
dickten Wn~'zels yon P/z.. m. dazu beitragen, 
niedrigen Temperaturen standzuhalten. Die 
BakterienknSllchen tragenden dicken Wurzeln, 
welche auch die F 1 des Bastardes der beiden 
Phaseolus-Arten aufweist, lassen sich zwei his 
drei Jahre frostfrei iiberwintern und sind trotz 
ihrer zunehmenden Verholzung im Fr/ihjahr 
wieder zum Austreiben zu bringen. In frost- 

: HIORTI-L G: Ztichter I942, 43--47. 
z THOMPSON, H. C. : Vegetable crops. Mc. GRAW- 

HILL, New York I939. 

freiem Klima kSnnte daher die Feuerbohne 
mehrj:ihrig gezogen werden. Merkwtirdig ist da- 
bet die Erscheinung, dab im GewSchshaus fiber- 
winterte und im Friihjahr angetriebene Bastarde 
mit niedrigem Wuchs stets zu winden beginnen ; 
wohl ein Einflul3 der Temperatur  und der Be- 
lichtung. In Fx nehmen die Keimblfitter eine 
intermedi/ire Stellung ein. Sic bleiben entweder 
gerade noch unter der Erde, Minus-Typus, oder 
sie kommen gerade noch iiber dem Erdboden zu 
stehen: Null- bis Plus-Typ nach I.AMPREClt'r I. 
In F2 tri t t  eine komplizierte Spaltung ein, und 
zwar in kleinbl/itigere, sich selbst best~ubendc 
v.-Typen mit deutlich epig~iischen Kotyledonen, 
die einige Zentimeter fiber dem Erdboden 
stehen, in Individuen mit intermediiirer Keim- 
btattstellung - -  also ,,Null- und Plus-Typen" - -  
und schhel31ich in solche mit deutlich hypo- 
g:iischen Keimbl~ittern. Letztere sind a~ssah.ms- 
los multiflor~4s-Formen mit verdickten Wurzeln 
mit rn.-Infloreszenzen und grol3en, in erster Linie 
auf Fremdbestgmbung angewiesenen m.-Bl(itcn. 
Die extremen Formen, also ,,der v.- und der 
m.-Typ" bleiben weiterhin konstant, wtihrend 
die intermediSren Formen in noch nicht genau 
festgestellter Weise zum Grogteil weiterhin auf 
spalten. Nut ein Teil wm ihncn bleibt na ch meinen 
und LAMPRECHTs Beobachtungen konstant. 1)a 
ich im Gegensatz zu LAMPR1,iCHT, ein mehr prak- 
tisches Ziel verfolgend, sptiterhin in erster Linic 
nut die niedrigen m.-Formen weitergebaut habe, 
wurde die Spaltungsweise der Intermedi,Srformen 
weiterhin nicht mehr untersucht. 

Es scheint demnach eine Koppelung zwischen 
hypog:iischer Keimblattstellung, verdickter 
Wurzel, multiflorus-Infloreszenz mit groBen, in 
erster Linie auf Fremdbest~tubung angewiesenen 
m.-Bliiten und m.-Hiilsen ztl bestehen. LAm,- 
m,:cH'r n immt f/it das Verhalten der Keimblatt-  
stellung wenigstens zwei Gene an (S. 83, q,s, 
i i 3 - - I I 5 ,  IOI). 

6. Wuchs/orm, Blatl/orm und Blattgrdfle. Wiih- 
rend MENDEL, }{OERNI(;KE und ich selbst an den 
wenigen von uns beobachteten F1-Bastarden den 
hohen Wuchs als dominierend tiber den niedrigen 
befanden, haben schon TYFBBES, UPHOF und 
TEN DOORNKAAT-KOOLMAN und sp~iterhin an 
viel zahlreichen Beobachtungsfiillen LAI~iPRECHT 

1 Vgl. (lie Abl)ildungen bet LANPRFC~T S. 83. 
Ich selbst hatte Y verschiedene K.otvledonen- 
stellungen (I9o 4, S. 55} unterschiedma, l)och wer- 
den dieselben dutch die Legtiefe mit beeinflul3t, 
und es sind daher nur die Extreme. also die..v.- und 
s~.-Typen" scharf zu erfassen. ~AMI, RECHT schlggt 
mit Recht fiir eine exakte Analyse tier Keimblatt- 
stellungen vor, den Abstand der Keimblgtter von 
tier ersten Stammverzweigung anzugcbcn. 
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eine merkwfirdige Polymorphie bezfiglich der 
Wuchsform der F1-Bastarde 111 einzelnen F~llen 
beobachtet.  LAMPRECHT kennzeichnet die Haupt -  
wuchsformen der F~ mit  den Bezeichnungen: 
multiflorus-Typus, normale Riesen und hohe 
Zwerge (S. 81, 88 und 161). W/ihrend der 
m.-Typus eine H6he yon 2 bis fiber 3 m erreicht 
und seine Vegetation normal abschlieBt, werden 
die sich reich verzweigenden Riesen fiber 31/2 in  
hoch und bltihen oft reichlich bis zum Sp~it- 
herbst, setzen aber nur ganz wenige Hfilsen an. 
Die ,,hohen Zwerge" werden 20--5o em hoch, 
sind etwas verzweigt und stets kleinbl~ttrig. Sie 
machen durch ihr gelbliches Graugrfin einen 
kfiinklichen Eindruck und setzen ebenfalls nur 
ganz selten Htilsen mit  ganz schlecht aus- 
gebildeten Samen an. Auch kommen Zwischen- 
bildungen zwischen Riesen und Zwergen, sog. 
intermedi~re Typen mit  dunkelgrfinen, kleinen, 
dicken Bl~ttern vor. Ich selbst habe, wie ieh 
nachtrSglich aus meinen Notizen (S. 81, 19Ol ) 
ersehe, gleichfalls schon in F~ neben normalen 
Pflanzen auch besonders iippige, bis in den 
Sp~itherbst blfihende Riesen beobachtet,  ebenso 
ab und zu niedrige, kr~inkliche Formen, die ich 
als , ,Kfimmerlinge" bezeichnete und ihnen, da 
sie fast niemals einen normal ausgebildeten 
Samen entwickelten, keine weitere Beachtung 
geschenkt. LAMPRECHT nimmt als Ursache ffir 
die Pleiotypie oder Heterogenit~it innerhalb der 
F1-Generationen ~ an, dab die Pollenk6rner des 
fremdbefruchtenden Elters Phaseolus multi- 
/lorus verschiedene genotypische Konstitutionen 
haben, dab demnach diese Art im Zusammen- 
hang mit  ihrem Charakter als Fremdbefruchter 
in gewissen Genen best~ndig heterozygot ist. 
(S. 99, 16o, 164). Bezfiglich verschiedener 
Stammverzweigungstypen in den h6heren Gene- 
rationen - -  LAMPRECHT unterscheidet einen 
,,pyramida!is"-,,horizontalis"- und ,,prostrata"- 

i Eine gLhnliche Ungleichf6rmigkeit der F 1- 
G e n e r a t i o n  hat bereits G. MENDEL an seinen Art- 
bastarden yon Hieracien beobachtet. - -  Oegenfiber 
der Annahme LAMPRZCHTs (S. 112, 16o, 164), dab 
Ph. m. als Fremdbefruchter diesbeziiglich hetero- 
zygotisch sei, also in seinen Gameten spalte, sei der 
Vors t e l lung  yon  ARMIN V. TSCHERMAK-SEYSEI','EGG 
gedacht, dab entspreehend der Theorie der hybrido- 
genen Genasthenie (ZbI. Biol. 37, 217 U917~; 
Zfichter 7, 187 [I935]) die fremdartigen Gene der 
einen Gamete in dem fremdartigen Plasma der 
anderen Gamete einen fallweise individuell ver- 
schiedenen Grad von Valenzschwankung erfahren 
und dadurch Fl-Pleiotypie resultiere. Durch 
diese Vorstellung kommt man um das etwas sonder- 
bare Postulat herum, dab ,,zur Erkl~rung der 
Heterogenit~tt der F1-Generation Heterozygotie im 
Genbestand wenigstens eines Elters angenommen 
werden muI3" (LAMPRECHT S. 160). 

Typus - -  sei auf seine Arbeit verwiesen (S. 139 ). 
Auch von mir sind in h6heren Generationen der 
von mir in erster Linie beobachteten Individ- 
duen mit  m.-Charakter solche yon mir als 
,,kriechende" Formen (S. 76, 19o2; 58, 19o4), 
mit  im Zickzack angeordneten Internodien, hohe 
Zwerge mit  unbegrenztem Stammwachstum 
(Abb. 2 bei LAMPRECHT S. 82) neben ,,nanella"-, 
,,Gigas"- und normal windenden Typen vor- 
gekommen, die ich, da sie keine oder nur ganz 
wenige Hfilsen ansetzten, nicht weiter berfick- 
sichtigte. Mir war es ja haupts~chlich darum 
zu tun, voll/ertile niedrige m.-Formen mit  be- 
grenztem Stammwachstum zu erzielen, die be- 
ziiglich Ausbildung ihrer Samen und ihres Er- 
trages recht befriedigen. Doch finden sich in 
den Nachkommenschaften dieser niedrigen m.- 
Formen noeh immer vereinzelt Ptlanzen, die be- 
sonders gegen Ende ihrer Vegetationsperiode 
immer wieder kurze Ranken ausbilden, obwohl 
darauf geachtet wurde, diese Formen noch vor 
ihrer Bliite zu entfernen. In ganz ~ihnlicher 
Weise fangen rankenlose Ktirbisse, die aus Ba- 
stardierung rankender mit  rankenlosen Kiirbissen 
stammen, obwohl rankenlos die recessive Eigen- 
schaft ist, in vorgeschrittenem Entwicklungs- 
stadium wieder an, kurze Ranken zu bilden. Ob 
dies nicht vielleicht auch bei ,,reinen" ranken- 
losen Kiirbisformen der Fall ist, wie ich ver- 
mute, kann ich vorl~iufig nicht entscheiden. 
Feuchtigkeits- und Belich tungsverh/iltnisse schei- 
nen hier eine Rolle zu spielen. Im  Gew~ichshaus 
fiberwinterte, bisher schon konstant vererbende 
niedrige IVormen mit  knollig verdickten Wur- 
zeln, bilden, wie schon erw~ihnt, stets wieder 
Ranken aus. 

i)ber von den Eltern abweichende Blatt-  
stellungen, Blattfarben und -formen, fiber ab- 
weichende Gr613e, Dicke und Behaarungsweise 
der Bl~itter babe ich seinerzeit nur wenige No- 
tizen gemacht (19o2, S. 76), die nun durch 
LAMPRECHTs Beobachtungen wesentlich er- 
g~iuzt worden sind. Sowohl unter den hohen wie 
unter den niedrigen Kreuzungsnachkommen 
beider Phaseolus-Arten fielen einzelne durch ihre 
kleinen, gewellten, verkrfippelten Bl~iiter, an- 
dere wieder durch ihre Blattdicke und besondere 
BlattgrSge (von mir als Gigasformen bezeichnet) 
auf. Alle diese Abnormit/iten sind offenbar 
Folgen von Kreuzungen zwischen zwei ver- 
schiedenen Arten; sic liel3en sich infolge ihrer 
vorherrschenden Sterilit~t auf die Dauer nicht 
erhalten. {)ber die verschiedenen ausgespalte- 
nen Typen an Stammverzweigung und Inflo- 
reszenz hat  LAMPRECHT eingehende Beobach- 
tungen gemacht (S. I 23 - - I46  ), w~hrend yon mir 
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nur wenige Aufzeichnungen dariiber vorliegen 
(I9OO-, S. 77). 

7. Vererb.zl~eg der Bliiten/arbe. Mit Ausnahme 
von KOERNICKE, der (tie Bltitenfarbe des F~- 
Bastardes wohl nut  obertl/ichlich beurteilte und 
sie daher m i t d e r  der scharlachbl/itigen Feuer- 
bohne gleichstellte, sind alle Beobaehter - -  so 
auch LAMPRECttT - -  darin einig, dab die F 1 hell- 
*'el bis lachs/arben bl/iht, also ein intermedi/ires 
Rot ohne einen Stich ins Orange, wie bei der 
Feuerbohne, zeigt. Auch dieses Hellrot ist nicht 
bei alien Bastardkombinationen dasselbe, son- 
dern wird auch dureh die verschiedene Bliiten- 
farbe der jeweils verwendeten v~lgaris-Form --- 
also well3, gelblichweiB, verschiedene Yarb- 
stufen yon licht bis dnnkler violett und weil31ich- 
rosa - -  in seiner intermedi~iren Ausbildung etwas 
beeinfluBt. Die F,~ zeigt eine augerordentliche 
Vielf/iltigkeit in der Ausbildung der Blfitenfarbe, 
zu der nun noch neben den genaIinten Farben 
des v.-Elters verschiedene rosa, dunkelrosa, rote, 
violette, braunrote Farbent6ne bis zu schar- 
lach-zinnoberrot dazu kommen. Die Tr/iger 
intermedi/irroter Blfiten spalten zum Tell wieder 
in zahlreiche Farbstufen auf, w{ihrend die lich- 
testen, also weif31ich rosa und weil31ich lila Bt/iten 
nur mehr in well3 und weil31ich rosa bzw. wei[3- 
lich lila und rein weir3 aufzuspalten scheinen. 
Die rein zinnoberroten .m.-Blfiten bleiben ent- 
weder konstant oder sie spalten nur noeh in 
rein zinnoberrot :weiB naeh dem ZahlenverhSdt- 
nis 3 : I  auf. Also auch hier wie bei der Kotyle- 
donenstellung vermutlieh Konstanz der Ex- 
tremformen well3 und zinnoberrot (wenn einmal 
die weif3en ausgespalten sind), weitere kompli- 
zierte Aufspaltung mit teilweisem Konstant-  
bleiben der Intermedi~rfarben (I9o4, S. 62). 

Wenn unter den abgespaltenen weigen m.- 
Yormen ab und zu zinnoberrotbl/ihende Pflanzen 
vorkamen, so ist daffir natiirlich Fremdbest/iu- 
bung zwischen den ungeschiitzt abgeblfihten 
weil3en und zinnoberrotblfihenden m.-Bastarden 
verantwortlich zu machen. Im Gegensatz zu der 
Aufspaltungsweise des intermediiiren Rot der 
,,Ph. mulligaHs"-F~-Generation in verschiedene 
Farbenkomponenten mit nachfolgender kompli- 
zierter Vererbungsweise spaltet die in F ,  rein 
dominierende zinnoberrote B1/itenfarbe bei der 
Rassenkreuzung: Ph. m. c. mit  reinweil3bliihen- 
den Ph. m.-Formen in F~ nut in zinnoberrot: 
well3 = 3:* auf. Einfarbig zinnoberrote m.- 
Bliite dominiert fiber zweifarbig blfihende. Die 
abgespaltenen, niedrigen, weiBblfihenden neo- 
m~dE/lorus-Bastarde sind zum Tell beziiglich des 
roten Blfitenfarbstoffes noch kryptomer  ver- 
anlagt (vgt. auch LAMPRECtITs Ansehauung be- 

treffs Gehalt von Genen fiir RotfS.rbung in einer 
weil3blfitigen m.-Linie S. 87) und liefern mit  rein 
wei/3en oder weil31ich rosa oder lila t)lfihenden 
Ph. v. gekreuzt wieder intermedi~ir rotbl~hende 
~mdtigaris-Bastarde. ])och gibt es auch unter 
den windenden weil3bl{ihenden m.-Rassen solche 
Formen, die mit  v.-Rassen gekreuzt, wieder 
intermeditirrotbliihende Bastarde erzeugen. Als 
Nova k6nnen ferner unter den m~dligaris-For- 
men, die aus Kreuzung zwischen lilablfihenden 
I~ v. und zinnoberroten Ph. m. c. abzuleiten 
sind, in htiheren Generationen auch weiB- 
blfihende v.- und m.-Formen sowie zweifarbig 
blfihende m. und v.-Formen aufscheinen. Lila- 
m.-131tite ist in meinen Versuchen niemals auf- 
getreten. Nattirlich differieren meine heutigen 
Angaben in mancher Hinsicht yon den seine> 
zeit (I9o4) gemachten, doch hatte ich damals 
die jedenfalls unter den m., sowie unter den inter- 
medi/tren m~dtigaris-Formei~ h~iufig eintretende 
FremdbestSubung unterschfitzt. Jedenfalls ist 
eine gr6fiere Anzahl von t:aktoren ffir die gro[3e 
Farbenskala der F,~ und der sp~[teren Genera- 
tionen verantwortlieh zu machen. LAHPRECtt'r 
erw/ihnt in seinen mfihevollen Untersuchungen 
fiber 20 Bliitenfarben (S. r i B ) ,  (tie aber nach 
seiner Ansicht noch lange nicbt ausreichen, aus 
denen die Mischfarben der F~ zusammengesetzt 
sein dtirften. Ich selt)st habe bei meinen Notizen 
nur zwischen den sehon fr~her angegebeneu 
B1/itenfarben unterschieden. Wiihrend I, AS*I'- 
t~ECHT in l~rbereinstimmung mit M~;N'DEL vide 
Blfitenfarben auf mehrere selbstitndige Erb-  
einheiten, aus denen sic zusammengesetzt seien, 
zur/ickfiihrt und (tie weiten Spaltungsverh~ilt- 
nisse in einer Verschiedenheit in zahlreictmn 
Elementen oder synthetischen Faktoren (etwa 8, 
S. I~3 u. I63) sieht und diese Auslegung f/it (tie 
richtige h{ilt (S. 62), m~chte ich auch weiterhin 
die M6glichkeit festgehalten wissen, dab einzelne 
Farbfaktoren einc gleiehartige Wirkung haben, 
also beispielsweise eine gleiehartige Fiirbung yon 
abgestufter S~ittigung (Kumulation nach NILS- 
SoN-E~LE) bewJrken kOnnten. Die F2-Indivi- 
duen stellen dann je naeh ihrem zahlenmgtl3igen 
Faktorengehalt eine Farbenstufenreihe dar. 

S. Bliifen/orm ~nd Bliitengrd/3e. im Z~tsammen- 
hang mit Selbst- z~nd Fremdbestd~,bnn.g. Eine Ver- 
sehiedenheit an Gestalt und (;r(SBe der Blfiten 
ist zwischen den beiden Phaseolus-Arten be- 
senders im vollstSndig ausgebildeten Knospen- 
stadimn, also unmittelbar vet  dem Aufblfihen 
nieht zu verkennen. W/ihrend die grol3e m.- 
Knospe im untersten Tell gegen den Knospen- 
grund zu sehr stark sichelf6rmig gebogen ist 
und dann fast rechtwinkelig gegen den oberen, 
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viel ltingeren und breiteren rhombisch gestalte- 
ten Teil aufsteigt, findet sich an der stets viel 
tdeineren v.-Knospe die sichelf6rmige Einzie- 
hungsstelle in der Mitte, um sich dann gegen die 
Spitze zu etwas mehr, gegen den Knospengrund 
etwas weniger zu verbreitern (Abb. I u. 2). Dem- 
entsprechend ist auch der Griffel in beiden 
Bliitenformen in anderer Weise gekrtimmt. Die 
Gestalt tier m.-Bliite ist also - -  worauf noeh 
niemals hingewiesen worden ist - -  eine w~n der 
v.-Bltite tats/ichlich abweichende. Bliitengr6ge 
sowie Bltitenform sind in F 1 intermedi~ir aus- 
gebildet. Mit dieser Intermedi/irausbildung der 
Bltitengr6ge und -form dfirfte vielteieht auch 
eine gr6Bere Neigung zu Selbstbefruchtung - -  
besonders in den sieh etwas sp~iter entfaltenden, 
mehr Pollen produzierenden Bliiten der F 1 und 
in den intermedi~ir ausgebildeten Bltiten der 
spS, teren Generationen - -  zusammenh~ingen. 
Doch spielt auch die Rasse, ja selbst die Linie, 
die als vulg. Elter benutzt  wurde, ftir die gr6Bere 
oder geringere Fertilit~it in der _F 1 eine Rolle. 
Selbstbefruchtung scheint demnach, wie auch 
LAMPRECHT anzunehmen geneigt ist, fiber 
Fremdbefruchtung zu dominieren oder wenig- 
stens zu pr~ivalieren (S. 162). Dann erseheint 
aber auch das zun~ichst verbliiffende U'ber- 
wiegen der vulgaris-Formen in F2 vielleieht 
nicht so sonderbar. Hat te  man doch bisher, 
vielleicht befangen durch das Prgvalieren der 
roten Bltitenfarbe, angenommen, daf3 die m.- 
Blfite tiberhaupt in Y~ dominiere. Natiirliche 
Selbstbest~iubung ohne Bewegung der Fltigel 
durch Insektenbesuch kommt  an der Ph. m.- 
Bltite wohl nicht vor, hingegen ist Naehbar- 
best/iubung bet Insektenbesuch auch an isoliert 
stehenden Pflanzen jedenfalls m6glich. Das 
schlechte Ansetzen und fast regelm~igige Ab- 
fallen der erstentwickelten Bliiten scheint da- 
dureh begrtindet zu sein, dab die unteren, also 
die sich zuerst entwickelnden Bltiten sehr wenig 
Pollen enthalten, w~ihrend die Antheren der 
Bliiten der oberen Region viel reichlicher Pollen 
ausbilden. Ab F2 spalten auch niedrige Ph. m.- 
Formen ab, die in Gr613e und Bliitenform und 
in den Fruehtbarkeitsverh~iltnissen ganz mit  dem 
m.-Elter tibereinstimmen. Ob sich unter diesen 
ganz oder s tark  sterit bleibende Formen be- 
finden, konnte ich nicht untersuchen, doch 
wurden, wie schon erw~ihnt, dutch fortgesetzte 
Auslese der fruchtbarsten Individuen ganz nor- 
mal fruchtbare, niedrig bleibende neo. m. -Formen 
erzielt. LAMPRECHT hat hingegen das Verhalten 
intermedfiirer nnd der v.-Formen beziiglich 
Fruchtbarkeit  genau untersucht und unter 
diesen auch s tark  und ganz sterile Formen kon- 

statiert. Mit windenden Ph. m. gekreuzt, geben 
diese niedrigen fertilen neo. m.-Formen eine 
ganz normal fruchtbare m.-Fa-Generation, hin- 
gegen mit niedriger Ph. v. riickgekreuzt in der 
Regel wieder einen niedrigbleibenden, fast ste- 
rilen Bastard mit  intermedi/ir ausgebildeten 
roten Bliiten, ab und zu aber auch eine rankende 
hohe F 1, was wohl darauf zurtickzufiihren ist, 
dab immer wieder einzelne niedrige neo. m.-Indi- 
viduen besonders gegen Ende ihrer Vegetations- 
periode kryptomere Anlage zum Ranken zeigen. 

9. Narben[orm. Uber die Vererbung der 
Narbenform hat erst LAMPRECHT eingehende 
Studien gemacht. Von den friiheren Beobach- 
tern wurde die verschiedene Form der Narbe - -  
bet vulg. auf der Innenseite des Griffels herab~ 

Abb.  I. K n o s p e n f o r m  von 
Phaseolus multi/lorus, 

Abb.  2, Knospenform yon 
.Phaseotus vulg~zris, 

laufend~ bet m. anf der Aul3enseite herab- 
laufend - -  nicht beachtet.  Nur KOERNICKE sagt 
unter anderem, dab die Narbe die Bastard- 
natur  seiner Pflanze dokumentiert.  Die F 1 zeigt 
immer eine intermedfiire Ausbildungsform, 
, ,pi l leus"-Form nach LAMPRECHT (S. 115). Er  
unterscheidet neben der v.- und m.-Form noch 
drei intermediS.re, n~imlich die transversus-, 
pilleus- und die introrsus-Form. Ob bier nicht 
auch Koppelungen bestehen zwischen Xeim- 
blattstellung und Ausbildungsform der Narbe, 
mtissen erst weitere Untersuehungen zeigen. 
LAMPRECHT nimmt auch ftir die Nabenform nut  
zwei Gene in Ansprueh (S. 116). Das Verhalten 
der verschiedenen Behaarungsweise des Griffels 
bet Phaseolus m. im Gegensatz zu der bet Ph. v. 
ist an Kreuzungsprodukten noch nicht studiert 
worden. 

zo. Samenschalen/~rbung. Die Samenschalen- 
f~irbung der im Handel befindlichen m.-Formen 
ist viel weniger mannigfaltig wie die der v.-For- 
men. Ich selbst habe nur Soften mit  schwarzer 
Marmorierung auf dunkel- bis hellviolettem 
Untergrund, ferner solche mi t  schwarzer sp/ir- 
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licher Streifung I auf violettem Untergrund ver- 
teilt fiber die ganze Testa, und solche mit 
dunkel bis hettbrauner Marmorierung, diese 
aber circumscript nur auf der Bauchseite um 
die Nabelplatte ", --- damit gekoppelt zwei- 
farbige Blfite, nSmlich zinnoberrote Fahne und 
lichtrosa Flfigel, - -  und solche mit einheitlich 
schwarzer und weil3er Samenschalenfarbe ken- 
nen gelernt. Auch einfarbig schwarze (des 6fto- 
ren die sehwarze Marmorierung auf violettem 
Untergrund verdeekend) und einfarbig hell- 
dunkelbraune und hellgrauviolette m.-Bohnen 
sind mir untergekommen, die wohl Bastardie- 
rungsprodukte zwlschen der roten, zweifarbig 
blfihenden und weiBbtfitigen FeuerDohne ge- 
wesen sind. Die Samenschalenftirbung in der F1 
der Artbastarde scheint aueh bei Kombination 
sehr versehiedenfarbiger Samenschatenfarben dot 
vulgaris-Formen mit jener des Ph. m. cocc. Elters 
mit gleichmSBig fiber (tie ganze Testa verbreiteter 
eher verst~rkter schwarzer Marmorierung auf 
violettem Untergrunde - -  yon Farbstufen des 
violett- bis pfirsiehrotem Untergrunde ab- 
gesehen - -  in der Regel so ziemlich fibereinzu- 
stimmen. Sie kann aueh bei Bastarden zwischen 
weiB und einheitlich farbigschaligen v.-Formen- 
mit gewissen weiBschaligen m.-Aufspaltungs- 
formen, die beziigtich Rotblfite kryptomer ver- 
anlagt sind, gleichzeitig mit Rotblfite wieder 
auftreten. Der Aufspaltungsfticher der F~ und 
der sp~iteren Generationen ist noch viel mannig- 
faltiger wie jener der Blfitenfarbe, da neben 
marmorierter (auch doppelt bis dreifach marmo- 
riert) und gestreifter Samenschale verschiedene 
Einfarbigkeit: weiB, schwarz, braunviolett usw. 

Ich land einmal in einer Htilse neben Samen 
mit Streifung ein Korn, das genau auI einer Seitc 
Streiiung, auf der anderen normale Marmorierung 
aufwies, also das recessive Merkmal neben dem 
dominierenden ausgeprggt. Eine ganz ~hnliche 
Kombination findet sich beider t)h. v.-Rasse ,,Hin- 
richs Riesen", beider auch Samen derselben Htilse 
sowohl die ftir diese Rasse normale Streifung als die 
normale Marmorierung vereint wie abwechselnd auf- 
weisen k6nnen (vgl. Zticht. 1941, 74). Diese Variation 
von Streifung zu normaler Marmorierung scheint 
nur nach tier einen Richtung zu erfolgen. Das Vor- 
kommen yon Streifung in sonsk marmorierten 
Linien ist mir nicht bekannt. Diese Variation ist 
nur zum Tell erblich; sie kann daher bei geiinger 
Vermehrung gar nicht in Erscheinung treten und 
erst wieder in spXteren Generationen neuerdings 
zuf~llig vorkommen. Andererseits kann wieder 
Streifung ~eben Marmorierung als Novum bei neo- 
~nultigaris- und neomultiflorzts-I3astarden in Kr- 
scheinung tretenl 

LAMPRECHT beschreibk auch eine rotbliihende 
Ph. m. mit ,,circumdatus-Ausbreitung": schwarze 
Marmorierung auf violettem Grunde um alas Hilum 
konzentriert (1. c. S. 14I). 

vorkommt. Nur scheinen bei den Rassen- 
bastarden der v.-Formen untereinander, die aller- 
dings weit zahlreicher erzeugt worden sind, viol 
mehr Farbenkombinationen aufzutreten als bei 
den multigaris-Bastarden. Bei Bastardicrungen 
zwischen der zweifarbigen Feuerbohne mit circum- 
scripter brauner Marmorierung mit der normal 
schwarzmarmorierten Feuerbohne dominiert im 
Zusammenhang mit der einheitlictl roten Bliiten- 
farbe die schwarze Marmorierung. In F2 und ill 
den sp~iteren Generationen konnte ich wieder 
die normale schwarze Marmorierung auf vi,- 
lettem Grunde, gekoppelt mit rein zinnoberroter 
Btfite und circumscripter dunkelbrauner-hetl- 
brauner und graubrauner Marmorierung, ge- 
koppelt mit zweifarbiger Bl/ite feststelten. Aus 
einem Bohnengemisch der F.) oder h6herer 
Generationen sind daher (tie Samen, die von 
rein rot und zweifarbig blfihenden Pflanzen ab- 
stammen, loicht zu trennen. Wenn trotzdem del- 
Nachbau dieser nunmehr getrennten Formen 
auch unter den reeesslvInerkmaligen zwei- 
farbigen nicht konstant bleibt, so ist dafiir wieder 
nur die ungewollte l:remdbestaubung verant- 
wortlich zu machen. 

ErwShnt sei noch, dab auch bei den niedrigen 
Ph. m.-Bastarden eine ausnahmslose Koppe- 
lung zwischen hell-dunkel brauner odor grau- 
brauner circumscripter Marmorierung auf weiB- 
lich rosagelbem Untergrund und zweffarbiger 
Bliite besteht, dab ferner bei (ten Bastarden 
auch zwei- und dreifache Marmorierungen, Strei- 
fungen, Puderungen und Teilfarbigkeit an den 
Samen zu erzieten sin& Umgekehrt k6nnen 
wieder bei den Bastarden mit v.-Blfite Samen- 
schalenf:,irbungen bewirkt werden, die bisher bei 
reinen Ph. wlgaris-l%rmen oder Bastarden sol- 
cher untereinander unbekannt waren. So habe 
ich neue konstant bleibende fadenlose v.-Formen 
mit der bekannten violetten Untergrundfarbo 
yon Ph. m. coccine~ts Samen beobachton k6nnen 
mit odor ohne schwarzer Marmorierm~g oder 
Streifung. 

ss .  HiUsenlarbe, -lotto und -beschallenheiL 
Gelbhiilsige m.-Sorten gibt es nicht, wShrend 
bei den v.-Formen die gelbe Hiilsenfarbe in vcr- 
schiedenen Intensit~itsgraden zur Ausbitdung 
kommen kann und eine deutliche his weniger 
scharI ausgepr~igte Korrelation zwischen gelber 
Hfilsenfarbe und gelblicher Stengel- und Blfiten- 
stielfarbe besteht. Die v.-Sippen mit intensiv 
goldgelben Hfilsen weisen schon im .]ugend- 
zustand der Pflanzen gelbe Btatt-- und Bliiten- 
stiele auf, auch ist die Bt/ite cremefarben und ist 
bereits die ganz junge HSlse in dot Knospe 
intensiv gelb gefSrbt. Daneben abor gibt os 
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wieder andere Sorten, bei denen erst im vor- 
geschrittenen Vegetationsstadium die gelbe 
Hiilsenfarbe deutlich zutage tr i t t ,  die Hiilsen 
k6nnen dann als gelblichgrfin oder gr/inlichgelb 
bezeichnet werden. Bei den Bastarden zwischen 
ziemlieh gelbhiilsigen v.- und grtinhiilsigen m.- 
Formen dominiert die griine Hiilsenfarbe, wfih- 
rend die Hiilsenform des m.-Elters pr~ivaliert bis 
dominiert. Verst~irkungen der violetten Flam- 
mung der H/ilsen, die an beiden Eltern nur 
schwaeh angedeutet, wurden in F 1 6fters notiert. 
In F~ erhielt ich zwar Individuen mit grtinlich- 
gelben Hfilsen; m.-Individuen mit  ,,deutlich" 
gelber Htilsenfarbe sind aber in meinem Ver- 
suehsmaterial noch nicht zu linden gewesen. 
Auch ist es mir trotz scharfer Selektion der 
etwas gelbhtilsigen m.-Individuen noch nicht 
gelungen, eine m.-Sorte mit  deutlich intensiver 
gelber Htilsenfarbe zu ztichten. In F 1 (19Ol, 
S. 82) pr~tvaliert die breitere, sichelf6rmig ge- 
bogene, spitz auslaufende Htilsenform des m.- 
Elters mit  ziemlich starker schr/iger Riffelung, 
doch sind die Hiilsen weniger rauh und diinn- 
schaliger, beim 0ffnen rollen sie sich spiralig 
auf wie bei Ph. v. In F~ und in den sp~iteren 
Generationen fand ieh in der Mehrzahl rauhe 
Hiilsen auch unter den v.-Indiviuen solche mit  
m.4ihnlichen rauhen Hiilsen, w~ihrend es groB- 
bliitige m.-Formen mit  glatten, aufrollenden 
v.-Hiilsen nicht gibt. Wahrseheinlich besteht ein 
Zusammenhang zwischen Ausbildung der Nat-  
ben- und Hiilsenform. Fadenlose m.-Sorten gibt 
es nicht, was zfichterisch wohl zu beachten ist. 
Wihrend  bei v.-Kreuzungen untereinander die 
Fadenlosigkeit tier Hfilse dominiert oder pr~i- 
valie~t, die Fadenlosigkeit ~ demnach in man- 
chert Verbindungsweisen gewil3 durch zwei An- 
lagen bedingt erscheint, da die Aufspaltung kei- 
neswegs klar im Zahlenverhfiltnis 3 : I erfolgt, ist 
der Bastard zwisehen v. • m. deutlieh f~idig. Unter 
den Nachkommen rein abgespaltener, niedriger 
m.-Formen linden sich zwar Pflanzen mit 
schwach fSdigen m.-Hiilsen; eine absolut faden- 
lose m.-Form ist mir aber noch nieht unter- 
gekommen. Beziiglich Dicke, L~inge, Breite so- 
wie Zuspitzung der Hiilse gibt es ab F 2 sehr 
viele Zwisehenformen. Ihr  weiteres Verhalten 
wurde nicht studiert. Auch war die Zueker- 
hiilse der v.-Formen mit  bei der Reife runzelig 
um die Samen eingezogenen dieken Hfilsen- 
w~inden bisher nicht mit  der typischen m.- 
Hiilse kombinierbar. 

I2.  Samengr~lge und Samen/orm. Entspre- 

1 Sogenannte Verlustrnutation: Auftreten yon 
Fadenlosigkeit in bisher f~tdigen v.-Sorten konnte 
ich beobachten. 

chend der geringeren Gr613e der Bliiten in F 1 - -  
verglicben mit  dem m.-Elter - -  sind auch die 
Samen in F 1 yon intennedi~irer Gr6ge. Die 
wenigen sich tiberhaupt entwickeLnden Samen 
sind mehr flach wie beim m.-Elter, oft deformiert 
und schlecht ausgebildet. In F2 und in den 
h6heren Generationen wurde nur bei normal 
fruchtbaren niedrigen Ph. v. und m.-Formen 
die Samengr6Be und -form untersueht. Ganz 
allgemein gesprochen sind die Samen der epi- 
kotylen, kleinere Bliiten tragenden vulg.-Formen 
aueh kleiner als die Samen der niedrigen hypoko- 
tylen neo. m.-Formen mit  verh~iltnismfil3ig grogen 
Samen, ohne jedoch zun/ichst die Gr613e der 
windenden neo. m.-Formen zu erreichen. In den 
sp~iteren, frei abbliihenden Generationen wird 
aber bei fortgesetzter Individualauslese nach 
gr6Berer Fruchtbarkeit  und gr6Berem Samen- 
gewicht ein h6heres Einzelkorngewicht erreieht, 
das dem m.-Elter sehon sehr nahe kommt.  Die 
geringere Gr613e und L~inge der Hiilsen und 
Samen der niedrigen Formen im Vergleich zu den 
windenden--besonders  in den zuerst ansetzenden 
H i i l s e n -  diirfte bei den ,,gestauchten" Formen 
wahrscheinlich phys{ologisch begrfindet sein. So 
bleibt auch die Gr6Be der Friichte bei den ran- 
kenlosen Kiirbissen gegenfiber den rankenden 
natfirlich bei ein und derselben Sorte, stets zuriick. 
Die Samen dieser neomulti / lorus-Formen sind 
in der Regel weniger flach als die des m.-EIters, 
also mehr walzlich wie die vulg.-Samen; doeh 
kommen in ganz seltenen F~illen aueh Indivi- 
duen mit  flachen, etwas plattgedrfickten Samen 
vor. Zahlenm~13ig sind ja diese Aufspaltungen 
nicht zu erfassen, da sich diese vorherrschend 
fremdbefruchtenden Formen allj~ihrlieh wieder 
untereinander kreuzen. Interessant ist meine 
schon in den Jahren 19o1--19o 4 gemachte Be- 
obachtung, dab in einzelnen Verbindungsweisen 
yon Ph. v. • Ph. m.-Formen schon in F 1 neben 
mittelgroBen, auffallend kleine, aber ganz normal 
entwickelte Samen in den Hiilsen einer und der- 
selben Pflanze zur Entwicklung kamen, weshalb 
das Vorkommen von Gr6Benxenien schon da- 
mals yon mir geahnt wurde 1. An neu aus- 
gefiihrten Kreuzungen zwischen meinen niedri- 
gen, normal fruchtbaren neomulti/ lorus-Formen, 
die bis auf den niedrigen Wucbs mit den m.- 
Formen vollkommen identisch sind, mit  ge- 
wissen reinen v.-Formen konnte ich nunmehr 
die schon in F 1 bzw. SG n vermutete Gr6Ben- 
xenienspaltung ganz einwandfrei in F~ und in 

12 Xeniensamen scheint LAMPRECt{T in einer 
Probe tier englischen Sorte Ea.riy Giant 193o 
aufgefunden zu haben, die durch spontane Be- 
fruchtung mit Ph. ~ .  entstanden waren (S. 51). 
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sp/iteren Generationen feststellen. Neben inter- 
medi~ir groBen flaehen Multiflorussamen ent- 
wickelten sieh Samen mit intermedi&rer und 
vulgaris-Yorm, ja auch bedeutend kleinere 
Samen, als sie der verwendete v.-Elter auf- 
gewiesen hatte. Die einheitlich kleink6rnigen 
Samentr/iger spatteten weiterhin nicht mehr in 
der Samengr613e auf, wShrend ein Tell der inter- 
medi/ir grol3en Samen Individuen lieferte, die 
wieder intermedi/ir grol3e und kleine Samen in 
einer Htilse nebeneinander entstehen liegen. Ab 
und zu wurden unter den niedrigen abgespal- 
tenen v.-Formen auch Gigas-Pflanzen mit ver- 
hMtnismiiBig grogen B1/iten und entsprechend 
gr613eren Samen beobachtet, die aber noch 
immer stark hinter der Samengr6Be der m.-For- 
men zurfickblieben. 

~3. Liinge der Nabelplatte. Meine friihere An- 
gabe (19o4) fiber Dominanz und Konstantblei- 
hen der kiirzeren Nabelplatte der v.-Formen ab 
F 1 und weiterhin h/ingt wohl dalnit zusammen, 
dab in F1 die Samengr613e und damit auch die 
Nabell~inge intermediS.r ausgebildet sind, und 
dab in F~, und in den sp~iteren Generationen die 
Samengr613e und damit aueh die Nabelplatten- 
l~inge des m.-Elters niemals erreicht wurden. Da 
aber, wie erw~ihnt, in den sp/iteren Generationen 
die niedrigen neomulti/lorus-Individuen grog- 
samiger wurden, mit entsprechend l~ngerer 
Nabelplatte, mug meine Angabe fiber Dominanz 
des kurzen Nabels mit ausbleibender Spaltung 
in den n/ichsten Generationen korrigiert werden. 
Auch die als anscheinend nicht mehr spaltende 
l~ingere Bliitezeit an allen Bastarden ab F ,  be- 
ruht auf einem Beobaehtungsfehler. 

z 4. Die Feuerbohne als Gemi~se and Garten- 
schmuck. Die Feuerbohne wird in den Donau- 
l~indem verh~iltnismSf3ig wenig fiir Gemiise- 
zwecke gebaut, auf gr613eren Fl~iehen fiberhaupt 
nicht, sondern entweder an Stangen oder ZS.unen 
gelegt, die ein Emporranken erm6glichen. Be- 
sonders h~iufig linden wir sit bei Bauern, auch 
in h6heren Lagen oder bei Schreberg~irtnern im 
kleinen Gemfisegarten gezogen. Vertragen sie 
doch bekanntlich Frfihjahrs- und Herbstfr6ste 
sowie Feuchtigkeit weit besser als unsere emp- 
findlichen Fisolen, aueh k6nnten sie dureh digs- 
bezfigliche individuelle Ziichtung gewig noeh 
frosth~irter gemacht werden. Aber aueh als 
Gartenschmuck finden wir besonders an Lauben 
oder an Bindfaden die roten Feuerbohnen, ge- 
mischt mit weil3en, und besonders die sch6ne 
zweifarbig bliihende Prunkbohne gezogen. In 
ti;ngland ist hingegen (tie Feuerbohne als Ge- 
miise viel beliebter; ich sah sie dort selbst auf 
groBen Fltichen ohm Stfitze angebaut und finde 

sie, zur richtigen Zeit gepflfickt, auch sehr 
schmackhaft und gut, sofern die Hfilsen von den 
F/iden ordentlich befreit werden. Die Feuer- 
bohne wiirde auch bei uns eine viel weitere Ver- 
breitung als Gemfise und die ausgereiften 
Bohnen gekocht und als Salat zubereitet ver- 
dienen. Doch sollten bei uns die bei Baucrn noeh 
immer ausschliel31ich anzutreffenden kurz- und 
krummhfilsigen Sorten mit nur 3--4 Samen je 
Hfilse yon den bedeutend l'anger- (25 cm) und 
mehr geradhfilsigen englischen und hollSmdi- 
schen Ziichtungen (Preisgewinncr, raft  mar- 
rnorierten oder gestreiflen Samen [_6-- 7 je Hfilse 1, 
WeiBe Riesen mit weiBen Samen) rasch ver- 
dr~ingt werden. Sit stechen diesbeziiglich yon 
unseren gebr~iuchlichen Sorten so deutlich ab, 
dab ich sofort wuBte, wer yon mir auf benach- 
bartem Besitz dutch sogenannte ,,Taschen- 
auslese" einige Samen gewonnen und angebaut 
hatte. Unsere Samenh/indler sollten deshalb, 
sofern sie noch solches Saatgut besitzen, das- 
selbe zun/ichst entsprechend vermehren lassen, 
damit diese wertvollen Zticbtungen bei uns 
nicht aussterben. Es wird sich nun abet auch 
empfehlen, an der Feuerbohne mit ,,niedrigem" 
Wuchs mit begrenztem Stammwachstum (weil3 
und farbig blfihend) Versuche einzuleiten, ob sie 
sich nicht auch fiir Gemfise- und Trockenkonser- 
venzwecke eigneten. Freilich dfirfen bier wieder 
die H/ilsen nicht zu lang sein, da sic sonst, be- 
sonders in feuchten Lagen am Boden auf- 
stehend, leicht faulen, obwohl sit diesbeztiglich 
auch etwas weniger empfindlich sind als die 
zarteren Htilsen der Fisolen. Auch scheinen be- 
sonders die rotblfihenden, windenden Feuer- 
bohnen mit farbigen Samen yon Krankheiten 
(Gleosporium Lindemuthianum) doch etwas weni- 
ger befallen zu werden als die Fisolen und k6nn- 
ten sit auch diesbezfiglich gewil3 noch resistente,- 
geziichtet werden. DiG windenden l~ v.- und 
Ph. m.-Formen sind, da ihre Hiilsen den Boden 
nicht berfihren, gegen Gleosporiumbefall fiber- 
haupt weniger empfindlich als die niedrigen 
Sorten. Obwohl der niedrige, gleichfalls frost- 
hfirtere Feuerbohnenbastard mit knollig vcr- 
dickter Wurzel und langer Blfitentrattbe neuer- 
dings mit fadenlosen und gelbhiilsigen lqsolen- 
soften gekreuzt wurde, ist es mir, wie schon er- 
wShnt, bisher nicht geglfickt, Feuerbohnen nfit 
ganz fadenlosen oder intensiv gelben Hfilsen zu 
gewinnen. Ffir g~irtnerische Zwecke erscheint mir 
die weiBe, besonders aber dig zweifarbig blfihende 
niedrige Feuerbohne besonders in trockenen 
Lagen, wo ihr Wuchs wirklich ganz niedrig 
bleibt und die langen Blfitentrauben <tie Blgttter 
betrS~chtlich fiberragen, sehr empfehlenswert. Sie 
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erfreut bier nicht blog das Auge, sondern ver- 
sorgt auch die Ktiche mit Htilsen und Bohnen. 
Es darf nicht vergessen werden, dab die hohen 
wie die niedrigen Feuerbohnen Fremdbest~uber 
sind, die, um gentigend Friichte anzusetzen, auf 
Insektenbesueh (Humme]n und J3ienen) an- 
gewiesen sind. Sie miissen deshalb, um die In- 
sekten anzulocken, besser in Beeten wie in 
langen Reihen angebaut werden. Nattirlich 
darf wegen Bastardierungsgefahr die niedrige 
Ztichtung ja nicht neben der hohen windenden 
Feuerbohne zu stehen kommen. Auch sind die 
Bltiten- und Samenfarben nicht konstant zu er- 
halten, wenn nicht die weiB- und verschieden- 
farbig-sehaligen Samen- voneinander ziemlich 
weir getrennt angebaut werden. Hingegen kom- 
men spontane Bastardierlmgen zwischen Garten- 
und Feuerbohnen nur  sehr selten vor, weshalb 
bier eine weite Trennung iiberflfissig erseheint. 

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

I. Nattirliche (spontane) Bastarde zwischen 
P h .  v. und Ph .  m.  entstehen nur ganz selten bei 
Nebeneinanderbau der beiden Phaseolus-Arten. 

2. Beschreibung der Kreuzungstechnik bei 
P h .  v. und P h .  m.  

3. Die beztiglich der meisten Merkmale inter- 
medi~ir ausgebildete F1-Generation des Bastar- 
des P h .  v. • P h .  m.  wird beschrieben, ebenso 
die reziproke Verbindungsweise, die nur ganz 
selten gelingt. 

4. Die Wurzel der F1-Generation ist verdickt, 
vieIleicht etwas weniger als beim P h .  m.-Elter. 
Viele niedrige m.-Formen der sp/iteren Genera- 
tionen mit extrem hypog/iischer Keimblatt- 
stellung zeigen verdickte Wurzeln. Als tieri- 
sches oder gar mensehliches NahrungsmitteI 
kommen dieselben wohl nicht in Betracht. 

5- Die Keimblattstellung zeigt in F 1 inter- 
medi/ires Verhalten. Die Kotyledonen ent- 
wickeln sich gerade am Erdboden oder umnittel- 
bar unter demselben. In F a findet eine kompli- 
zierte Aufspaltung statt. Die extrenmn Typen 
also der v.-Typ mit einige Zentimeter tiber dem 
Erdboden stehenden Kotyledonen und der m.- 
Typ mit deutlich unterhalb der Erde verbleiben- 
den Kotyledonen scheinen in den sp~teren 
Generationen konstant zu bleiben, yon den 
intermedi~iren Typen nur ein Teil, w~ihrend der 
andere Tell in noch nicht genau festgestelIter 
Weise weiter aufspaltet. Zwischen verdickter 
Wurzelausbildung und deutlich hypog/iischer 
Keimblattstellung besteht eine gewisse Koppe- 
lung. 

6. In Ubereinstimmung mit den Befunden 

LAMPRECHTs wird fiber die in einzelnen F~illen 
einheitliche Ausbildung des hohen Wuchses in 
F 1 sowie tiber die in anderen F/allen noch nicht 
aufgekl/irte HeterogenitXt oder Pleiotypie in F 1, 
n~imlich hochwtichsige m.-Shnliche Typen, inter- 
medi/ire und Zwergformen (mit abnorm aus- 
gebildeten B1/ittern) berichtet. In F 2 und in den 
sp/iteren Generationen wurden abnorme Wuchs- 
und Blattformen beobachtet, deren Tdiger in 
der Regel steril blieben oder nur wenige Samen 
entwickeln. Als Ursaehe dieser Erscheinung ab- 
normer Ausbildungen wird die Artverschieden- 
heit der beiden Eltern verantwortlich gemacht. 
Ftir die Heterogenit~t der F 1 kommt einer- 
seits nach LAMPRECHT Heterozygotie von Ph .  

mul t .  als Fremdbefruchter, andererseits naeh 
A. v. TSCHERMAK-SEYsSENEGG ein individuell 
verschiedener Grad von hybridogener Gen- 
asthenie in Betracht. 

7- Die BItitenfarbe ist bei der Verbindungs- 
weise Ph .  v. • Ph .  m.  und reziprok in F 1 inter- 
mediir  rot ohne Stich ins Orange. In F 2 und 
in den hSheren Generationen findet nach meinen 
Aufzeichnungen in der erstgenannten Verbin- 
dungsweise eine komplizierte Aufspaltung statt,  
die ~ihnlich wie bei der Vererbung der Keim- 
blattstellung zu erfolgen scheint, indem die 
extrem verschiedenen elterlichen Farben weiB 
und zinnoberrot (nach Ausspaltung der weiB- 
bltihenden Individuen, jedenfalls bei den m.- 
Typen) konstant weiter zu vererben scheinen, 
wenn Fremdbest~iubung ausgeschlossen wird. 
Von den intermedi/ir roten Farbstufen bleibt ein 
Teil konstant, der andere spaltet weiterhin in 
komplizierter Weise auf. Die lichtesten, dem 
WeiB angen/iherten Farbenstufen spalten nur 
mehr in wenige Farbstufen zwischen weig, 
weil31iehrosa und weigtichlila auf, w~ihrend die 
intermedi/ir roten noch zum Grol3teil kompli- 
ziert in verschiedene Farbstufen aufspalten und 
nur zum kleinen Teil konstant zu ztichten sind. 
Von den abgespaltenen weigen m.-Formen sind 
einzelne beziiglich Rotfiirbung noch kryptomer 
verm~lagt und geben, mit v.-Formen gekreuzt, 
wieder eine stark sterile intermedi~r rot bltihende 
F1-Generation. Die einfarbige zinnoberrote 
Bltite dominiert bei Kreuzungen yon m.-For- 
men untereinander fiber die zweifarbige (rot/ 
weiB), die zinnoberrote m:Blti te tiber die weige. 
In F~ der letztgenannten Kreuzung glatte Auf- 
spaItung von nur zinnoberrot :weiB = 3: I. Als 
Nova k6nnen bei Bastarden von lilabltihenden 
P h .  v. • zinnoberrotbltihenden P h .  m . c .  rein 
weiBbltihende v.- und m.~Formen, bei Bastarden 
zwischen rein weil3bltihenden Ph .  v. • einfarbig 
zinnoberrotbltihenden m.-Formen auch zwei- 
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farbig bl/ihende Ph.  v.- und ~n.-Formen in 
hfheren Generationen ausspalten. 

8. B1/itenform und Bliitengrfl3e scheinen in 
einem gewissen Zusammenhang zur Selbst- und 
Fremdbest/iubung zu stehen. Beide sind in _F I 
intermeditir ausgebildet. SelbstbestSubung 
seheint in Y~ nicht ausgeschlossen zu sein, viel- 
leieht sogar zu pr~ivalieren. Vielleicht steht da- 
mit  auch im Zusammenbang die Aufspaltung in 
/*'~ in eine Mehrzahl yon v.- und in eine Minder- 
zahl yon ~.-I%rmen. Die Aufspaltung in F 2 ist 
kompliziert und noeh nicht gen/igend unter- 
sueht. Wieder sind die Extremformen also kleine 
v.-Bltite und groBe m.-Bl~te, weiterhin konstant. 
Zwischen groBer Bliite mit  ~ . -Form an langem, 
die B1/itter/iberragenden Bl/itenstand mit zahl- 
reichen Internodien, hypog~iischer Keimblatt-  
stellung und verdickter Wurzel besteht eine mehr 
oder weniger deutliche Koppelung. Die sich zu- 
erst entwickelnden Bliiten der reinen ,z.-Formen 
sowie die der F 2 und der spiiteren m.-Auf- 
spaltungsformen entwiekeln wenig Pollen und 
sind daher in der Regel steril und fallen bald ab. 
Wtihrend L.~m,m~CHT in erster Linie die Auf- 
spaltungsweisen der sieh selbstbesttiubenden 
v.-Formen untersuehte, wurden yore Verfasser 
aus mehr praktisehen Beweggr/inden in erster 
Linie die niedrigen t~z.-Yormen eingehender 
studiert. 

9. [Jber die Vererbung der Narbenform beim 
Ph. v. • Ph.  m. Bastard liegen eigene Beobach- 
tungen nicht vor. 

~o. Die Samensehalenffirbung seheint in F~ 
bei Kombination der meisten v.-Yormen mit  
gleichfarbigei Samenschale und der normal 
schwarz marmorierten Ph.  ~z.. c. in den iiber- 
wiegenden F/illen einheitlieh, nfimlich auf rot bis 
rosavivlettem Grunde stS_rker bis sehw~icher 
schwarz marmoriert  zu sein. In Y 2 findet wohl 
eine mit  den Kreuzungsergebnissen yon Ph. v.- 
Formen untereinander, iibereinstimmende Auf- 
spaltungsweise statt .  Die einheitlich gleich- 
farbigen Typen der v.- und ,z.-Gruppen d/irften 
nicht mehr in marmoriertsamige aufspalten. 
Bei den ~n.-Formen s t f r t  natiirlich die Fremd- 
besttiubung erheblich die Analyse. Zwischen 
weiBer Blfiten- und Samenschalenfarbe besteht 
bei den m.-Formen Koppelung, ebenso zwischen 
circumscripter dunkel-hell bis graubrauner Mar- 
morierung auf lieht wei/31ichrosa Grund und 
Zweifarbigkeit der Bliite. 

Iz. Griine Hiilsenfarbe dominiert oder pr/[- 
valiert fiber gelbe. Es ist noch nicht gelungen, 
eine Feuerbohne mit intensiv gelben Hiilsen, 
ebensowenig eine vSIlig fadenlose zu ziichten. 

Die Vererbungsweise der H/ilsenform lang-kurz, 
breit-schmal, bei der Reife um die Samen nieht 
eingezogen oder eingezogen, fadenlos-fiidig, ist 
bei den mul t igar i s -Bas tarden  noch nicht voll- 
stgndig atffgekl~ir t. 

I2. Die Samengrfl.le zeigt i~l F~ tin inter- 
mediiires VerhaKen. In /2~ cffolg~ Aufspaltun2 
in kleine, mittelgroge und ziemlich groge Samen. 
Aueh bier scheinen wieder (tie extremcn Typen:  
sehr klein und grol3 konstant zu vererben. I)och 
kann wegen der lfiiufig eintretenden Fremd- 
best/iubungen bei den m.-Formen die Ver- 
erlmngsweise nicht genau w!rfolgt werden. Die 
Samengrfl3e ties m.-Elters wurde zuntichst in 
tier F o-Generation nicht erreicht. Erst  bei fort- 
gesetzter Selektion der sieh wietter unterein- 
ander befruchtenden m-Jq:>rmen kann die 
stammelterliche Samengrt513c auch bei den 
niedrigen Feuerbohnen e.rrcieht werden. Bei 
Kreuzungen zwischen gewissen l 'h .  v.- und 
Ph.  m.-Sorten kommen GrfI3enxenicn w~r, dem- 
nach schon Aufspaltungen in grog- mid klein- 
samig in der zweiten Samengeneration, also in 
den Hiilsen der F~-(}eneratio11. Auch die grfBten 
Samen der v.-Formen ~ind immer noch kleiner 
als (tie gr6Bten der ~z.-Pflanzen. 

I3. L~inge der Nabelplatte. Meine seinerzeit 
(t9o4) gemachte Angabe fiber I)ominanz des 
kurzen Nabels mit  ausbleibender Spaltung in den 
nSchsten Generationen sowie tiber anscheinen- 
des Nichmehrspalten derdominierenden liingeren 
Bliitezeit an allen Bastarden beruht auf Bc- 
obachtungsfeh lern. 

14. Die Feuerbohne als Gemiise und C, arten- 
schmuck. Die lang- und geradhiilsigen Feuer- 
bohnensorten (rotbliihend: Preisgewinner und 
weil3bliihende Riesen) verdienten als wider- 
standsf~ihiger gegen Frost und N~isse als die 
tqsole besonders fiir den kleinb/hwrlichen Garten 
eine grfBere Beaehtung rant werden als sehmack- 
haftes Griin- und Troekengem/ise noch viel zu 
wenig geschS.tzt. Versuche, die Feuerbohnen 
fadenlos zu inachen, sind im Gange. Die weiBen 
roten und zweifarbig bl/ihenden fteomtdli/lor~r 
Bastarde mit ,,niedrigem" \Vuchs verdienen als 
Gartensehmuck und gleichzeitig als Gr/in- 
gemiise Beachtung. Allerdings miiBte der 
Samenpreis h6her als der der windenden Feuer- 
bohne notiert werden k0nnen, da die Samen in 
den auf dem Boden aufstehenden Hiilsen zur 
Zeit tier Ernte leicht schimmeln und dadurch 
die Ernte an keimf~higem Material stark gedriiekt 
werden kann. Andererseits stellt sich der Anbau 
wieder billiger, da keine Stangen ben(itigt 
werden. 


