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Untersuchungen zur Erkl irung des Ertragsunterschiedes 
zwischen grog, und kleinsamigen Linsen und fiber M6glich, 
keiten, den Ertrag der grogsamigen Heller, Linsen zu steigern. 

Von E r i c h  v.  T s c h e r m a k - S e y s e n e g g ,  Wien. 

Aus den verh~ltnism~Big kurzell Berichten~ 
fiber den Anbau, fiber die Pflege und Ernte der~ 
Linsen in Biicher n und in den sp~rlichen AuI-i~ 
s~itzen fiber Linsenziichtung (I) erfahren wir 
stets, dab die grogsamigen Linsen, speziell die 
Heller- oder Pfenniglinsen, einell geringeren Er- 
trag geben als die kleinsamigen. Die letzterell 
fibertreffen die ersteren ab und zu um das 
Doppelte des Ertragesl). Die Griinde dieser 
Ertragsdifferenzen konntell durch das Studium 
der Morphologie der verschiedenen Sorten ge- 
kl~irt werden. Ferner wurden exlaerimentell die 
MSglichkeiten untersucht, den geringeren Ertrag 
der groBsamigen (grs.) Heller-Linsen dutch 
Kombinationsziichtung mit den ertragreicheren 
kleinsamigen (kls.) zu erhShen. Infolge mangel- 
hafter Pflege hat mein Versuchsmaterial aller- 
dings sehr gelitten, weshalb viele Hiilsell gar 
keine Samen ansetzten und die GrSge und das 
Gewicht der welligen geernteten Samell als 
unternormal zu werten ist. Ich kalln daher llicht 
fiber zahlellmiiBig aufzufiihrende Details, s o n -  
dern nur iiber das Gesamtergebnis meiner sp~r- 
lichen Versuche berichten. 

Die grs. Linsen - -  es wurdell drei Heller- 
Linsen verschiedener Proviniellz bellutzt 
hatten einen etwas hSheren, ]edenfalls aber 
kri~ftigeren Wuehs, dickere Stengel, breitere 
Bl~ittchen ulld grSgere Bliiten. Diese ellt- 
wickelten dementsprechend auch grSBere Hiilsen 
mit gr6Berell Samen als die drei untersuchten 
kls, Soften (eine besonders kleink6rnige Wild- 
oder Landsorte aus Abessiniell und die fran- 
z6sischen Lillsen Petite rouge und Puy). Die 
verh~iltnism~gig sp~irlichen Bliitenstiinde der 
grs. Linsen mit flachen Samell sind ein- bis 
zwei-,, selten dreibliitig, die Hiilsen enthalten 
ein bis zwei Samen. Die kls. Linsen mit dickeren 
Samen entwickeln bedeutend reiehlicher Bliiten- 
st~llde, die nur selten einbliitig, solldern fast 

1 Eilm ~dbersicht der Ergebnisse der Sor tenversuche 
mi• .l,inseI1 in Mghrelx (Tgtigkei• d. laildw. F. or- 
schungsansta l ten  in Bri inn 1942 ) best i i t ig t  diese meine 
Erfahrungen.  
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immer zweibliitig sind; aucb drei-, selbst vier- 
bliitige Bliitenstiinde silld nicht selten, sondern 
h~iufig. Die Hiilsell, ill der Regel roll besetzt, 
ellthalten fast immer zwei 2, seltell nnr ein einzi- 
gesKorn. Die Samenzahl der Ms. Sortenist daher 
je Individ~um auch eine betr~chtlida grSgere, sie 
kalln die der grs. Linsen um mehr als das Drei- 
fache iibertreffell. Dashl-Gewicht der grs. Sorten 
ist etwas kleiller als das der kls. Sortell. Das 
IOOO KGew. der flaehgrs, ist oft dreimal so grog 
als das der dickkls. Soften. Die viel reichlichere 
E~ctwicklung der Bliitenstdnde, die zudem in der 
Regel zwd, ja hdufig drei Bliitchen resp. Higsen 
au/weisen, die /ast imme~, ~it zwei dickeren 
Samen besetzt sind, bewirken demnach den hdheren 
Ertrag der kls. Sorten. 

Die grs. Heller-Linsell sowie einige mgrs. 
Heller-Linsenformen, wie die KyffhSUser-Linse 
von CREUTZMANN und einige kls.-Linsensorten 
wie z. ]3. die M~ihrische, haben alle weniger farb- 
stoffiihrende Stengel und Bliiten als die kls. 
Sortell mit stark pigmentierter Samellschale, 
bei denen die Fahne der l~liiten besollders am 
~iugeren Rand intellsiver blaulila gefiirbt ist und 
die Schiffchenspitze st~irker lila tingiert er- 
seheint. Wahrscheinlich werdell sich in Heller- 
Linsen-Populationen aueh Individuen Init rein- 
griinen Stengeln und reinweigen ]31iiten vor- 
finden, bei denen dann auch die Hiilsen, ganz ohne 
Farbstoff,rein,,blonde" Samen enthalten werden, 
ohne die fibliche schw~ichere bis deutlich zart- 
grau-violette Zeichnung der Samenschale, die an 
den Samen ein und derselbell Pflanze stark 
variieren kann, aufzuzeigell. Vielleicht wiirden 
solche ganz rein-blonde Heller-Linsen lloch einell 
hSheren Marktwert erzielen kSnllen. Die Kotyle- 
donenfarbe der Heller-Linse mit etwas durch- 
scheinender Samenschale ist lichtgelb wie die 
der meisten Linsen. Unter den Wildformell und 
diesen llahestehelldell Lalldsortell gibt es aber 

2 !ch selbst babe  entgegen den Angaben in der 
L i t e ra tu r  z .B.  bei ZAD~, Pf!anzenbaulehre 1933, 
Paul  Parey  S. 18o, niemals Hfilsen m i •  Samen be- 
obach ten  k6nnen.  
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auch solche mit dunkel-orangegelber Kotyledo- 
nenfarbe, die aber erst nach Abheben der un- 
durchsichtigen, stark pigmentierten Samen- 
schale deutlich zutage tritt. Bet diesen kann 
sieh auch die violette Samenschalenzeichnung 
zu grogen Flecken verstiirken und sehlieBlieh 
an einzelnen Samen in reines Schwarzblau fiber- 
gehen. Doch ist diese Samenschalen-Farbmodi- 
fikation ebensowenig erblich wie die an ein- 
zelnen Samen rosa- nnd violettrotbliihender 
Erbsen vorkommende rein rosa oder rein violette 
Samenschalenfiirbung. 

Durch Bastardierung der Abessinischen Linse 
mit sehr kleinen (Durthmesser 3--5 ram) stark 
pigmentierten, Orange-Kotylen-Samen mit der 
grs. blonden hellgelben I-Ieller-Linse (])rchm. 
6--8 ram) ist es natiirlich auch m6glich, I-Ieller- 
Linsen-Formen mit blonder, durchscheinender 
Samenschale und orange-gelben Keimlappen zu 
erhalten, eine Ffirbnng, die beim Durchseheinen 
vielleicht noch ansprechender wirkt als die licht-' 
blonde Fiirbung der bisher gehandelten I-Ieller- 
Linsen. Nlir will es scheinen, dab die dnnkle 
Kotyledonenfarbe einen besseren, kr~iftigeren 
Geschmack bewirkt, weshalb ich mir das Zucht- 
ziel gesteckt habe, grs., ertragreichere Heller- 
Linsen mit orangefarbigen Keimlappen zu 
ziichten; doch stieB die Erreichnng dieses Zncht- 
zieles ant grebe Schwierigkeiten, da die inter- 
medifir-groBe samentragende F 1 in F 2 Pflanzen 
mit nur kMnen und intermediiir-groBen Samen 
erzeugte, Individuen mit groBen Samen hin- 
gegen vollst~indig fehlten. Auch in der viel 
umfangreicheren F 2 fanden sieh nach meinen 
Erfahrungen - -  allerdings war mein Material in 
F2 und F3 noch immer verh~iltnism~ilgig klein 

gar keine grs. Linsen; anch fand ich ganz 
fibereinstimmend bet meinem viel umfangreiche- 
ren Erbsen- und Bohnenkre~zungsmateriaI a 
- -  aus Bastardierung grs. mit kls. reinen Liuien 
in den sp~iteren Generationen hie wieder, die 
grs. Elternform. 3 Das Merkmal Gr6Be ist 

3 l~{eine miihevollen Untersuchungen fiber die Ver- 
erbung des Samengewichtes bet Erbsen-, Fisolen- u. 
Ackerbohnenbastarden, gewonnen durch Kreuzung 
grs. mit  kls.-Sorten konntert n icht  weiter fortgesetzt  
werden, da mein Material durch den Erbsen-,  Fisolen- 
und Bohnenkgfer ganz auBerordentlich geschXdigt 
wurde, Es sollte deshalb auch mei~ wiederhol~c ge- 
machter  Vorschlag endlich akzeptiert  werden, den 
Erbsen- und Fisolensamenbau nut  in k~iferfreie Gebiete 
zu verlegen, da Wir sonst  die K~ferplaffe niemals los 
werden. Ich schlug deshalb besonders fiir die ers ten 
Zfichtungsgenerationen dieser Hiilsenfrfichte das ,,A1- 
pen"  vor, d. h. den Samer~bau ausschlieBlich in h6here, 
niederschlagsreichere Gebiete mi t  s tarker  Taubildung 
zu verlegen, we diese Kgffer f a r  nicht  vorkommen oder 
wenigstens nut  selten auftreten.  Vgl. Wochenblat t  der 
Landesbauernsch. ,,Donauland" I3. 2. z943- 

jedenfalls dnrch eine ganze Anzahl yon Fakto- 
ren bedingt. Es ist daher eine einmalige, ja 
wiederholte RfickkreIizung der intermediiir grs. 
Bastarde mit der Heller-Linse notwendig, urn 
endlich die normale GroBsarnigkeit der Heller- 
Linse wieder znriickzngewinnen; doch bedarf es 
dann abermals jahrelanger individueller Naeh- 
zticht der grol3samigsien Formen, ~m endlich 
auf ein Individn~rn zu stol3en, das beziiglieh 
Samengr613e n n d  Kotyledonenfarbe homo- 
zygot ist. Meine diesbeziiglichen Versuche ent- 
halten in verschiedenen Kombinationen zwei- 
bis dreimal die grofle Heller-Linse und nur ein- 
real die kleine Abessinische. 

Um nun den Ertrag der grs. Heller-Linse doeh 
noeh etwas zu erh6hen, erschiene es notwendig, 
die Zahl der Bliitenst~inde und darnit anch die 
der Itfilsen und Samen, ferner die Dreibliitig- 
keit, sowie den ]3esatz der Hfllsen auf vor- 
herrschende Zweisamigkeit zu steigern. Man 
m6chte nun glanben, dab dieses Zuchtziel durch 
Bastardiernng der ertragarmen grs. Iteller-Linse 
mit einer ertragreichen kls. Linse unschwer zu 
erreichen set. ])och kann, wie oben gesagt, 
die Heller-Linsen-Gr61?e jedenfalls rascher erst 
durch wiederholte Riickkreuzung mit dem grs. 
Elter erreicht werden, wodnrch aber anderer- 
seits wieder eine Anniiherung an den einen ge- 
ringen Ertrag bewirkenden Heller-Linsen-tta- 
bitns bewirkt wird. Es erscheint demnach eine 
negative Korrelation zwischen Grol3samigkeit 
und Ertrag zu bestehen. Wahrscheinlich wird es 
demnach fiberha•pt nur gelingen, mittelgroB- 
samige Linsen mit der beliebten Iteller-Linsen- 
farbung zu zfichten, wit die KyfiMiuser-Heller- 
Linse, die den Ertrag der grs. Heller-Linse nm 
gut 5o% iibertreffen kann und an Samengewicht 
nur um 2o bis 25% hinter dem Samengewieht 
der Heller-Linse zurficksteht. Mein Zuchtziel, 
ertragreichere Heller-Linsen mit orangegelben 
Keimlappen zu gewinnen, diirfte demnach am 
leichtesten zu erreichen sein, wenn ich die mittel- 
grebe, ziemlich ertragreiche Kyffh~iliser-Linse 
mit meinen durch Bastardierung der Heller- 
Linse mit der Abessinischen Linse gewonnenen, 
konstant orange-k0tylen ziemlich klein- bis 
mittelgroBsamigen Bastarden kreuze. Ant diese 
Weise dfirfte der Kyffh~iuser-Linse die Orange- 
farbe der Keimlappen beizubringen sein, ohne 
ihren guten Ertrag dadurch zu driicken. 

Eine andere M6glichkeit, den Ertrag der grs.- 
tteller-Linsen zu steigern, erblicke ich in der 
Vereinigung der groB- und flachsamigen tleller- 
Linse mit tier ziemlich kleink6rnigen, abet auf- 
fallend dicksamigen franz6sischen Puy-Linse 
mit farbiger Samenschale (auf stark grfinem 
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Untergrund reichlich violett punktiert), die, wie 
gesagt, wohl die h6chsten Ertr~ge unter allen 
Linsell gibt. Gel~nge es, die Ilachsamige grs. 
Heller-Linse oder wenigstells die mgrs. Kyff- 
h~user-Heller-Linse dieksamiger zu machen und 
dadurch das Samengewicht zu erh6hen, dann 
w~ire vielleicht eine noch weitere Ertragsteige- 
rung der marktgiingigsten Form zu erzielell. 
Diesbezfigliche Yersuche sind bereits im Gange, 
doch kann das gesteckte Zuchtziel erst in 
einigen Jahren erreicht werden. Bisher sind 
wenigstens durch meine Bastardierungen der 
grs. Heller-Linse mit der sehr kleinen dick-fund- 
lichen Abessinischen Linse homozygotisch orange 
gelb-samige Bastarde mit mittelgrol3en etwas 
dickeren Samen erzielt wordell, die zu dem friih- 

i 

autoploider Leinsippen. 3 

reifer als die grs.-Heller-Linse sind und diese an 
Ertrag in ~ihnlicher Weise wie die Kyflh~user- 
Heller-Linse zu fibertreffen scl~einen. Diese 
Bastarde wurden bereits auch rnit der ertrsg- 
reichen Puy-Linse gekreuzt und wurde das Ge- 
lungensein der Bastardierung dutch die Ver- 
iinderung der hellen Kotyledenenfarbe der Puy- 
Linse in Orangefiirbung festgestellt. 
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lJber das Fertilwerden autoploider Leinsippen. 
Von L u d w i g - A r n o l d  S c h l b s s e r ,  Kleinwanzleben. 

In den meisten Fiillen stellt die Vermehrung 
der Chromosomenzahl ffir eine Pflallze einen 
sehr schwerwiegenden entwieklungsphysiolo- 
gischen EingrifI dar. Bei neugeschMfenen auto- 
ploiden Sippen treten nicht nur mehr oder we- 
niger deutlieh erkennbare Gestaltungsunter- 
schiede und gleichermaBell quantitative und 
qualitative Abwandlungen des Entwicklungs- 
ablaufes auf, vielmehr zeigen sich fast immer 
St6rungen im Bereich der Keimzellbildung und 
Befruchtung. Diese St6rungen im Entwick- 
lungsablauf Iinden dann ihren Ausdruek ill 
meist stark herabgesetzter Fertilit~it. Diese Vor- 
giinge k6nnen sehr verschiedene Ursachen haben. 
Sie k6nllen einmal rein geniseher Natur sein. 
Es ist j a  seit langem -con vielen autoploiden 
Sippen bekannt, dab die Reifungsteilungen, so- 
wohl der Pollen- als auch der Embryosack- 
reifung, besollders bei lleugeschaffenen tetra- 
ploiden Formen sehr viel labiler sind als bei den 
entsprechenden diploidell Ausgangssippell. Oft 
kommt es infolge yon unregelmii!3igen Paarungen 
und yon Nicht-Trenllen yon Chromosomen zur 
Bildullg roll Pollen mit unbalallzierten Chromo- 
somensiitzen, der zu einem unterschiedlich hohen 
Prozentsatz morphologisch unregelmgl3ig lind 
befruchtangsunf~ihig ist. DaB die Eireifung oft 
ebenso labil ist wie die Pollenreifung Ulld auf 
geringe Umweltschocks heftig reagiert, hattell 
mir f r f iherschon Untersuehungen an tetra- 
ploiden Wildtomatensippen gezeigt. Neben 
diesell mehr genisch bedingten St6ruungen 
kommell aber auch solche mehr elltwicklullgs- 
physiologischer Natur vor. Dabei halldelt es 
sich in erster Linie ganz allgemein um teilweise 

empfindliche St6rungen des im diploiden Sta- 
dium physiologisch sehr rein abgestimmten 
Pollenschlauch-GriffelsystCms. Keimungsver- 
hiiltnisse des Pollens und Konzentration des 
Narbellsekretes, Pollenschlauchwachstnm und 
Morphologie und osmotische Verhiiltnisse des 
Griffelgewebes, sowie Lebensdauer des Griffels 
garantieren den sicheren Ablaui des ]~effnch- 

�9 tungsvorganges. Anders bei nengeschaffenen 
Tetraploiden. Hier k6nnell erschwerte Keimung 
des Pollens, auch bei balanziertem Gencm, ge- 
iindertes Pollenschlauchwachst~m, abgewan- 
delte Griffelgesialt ulld Festigkeitsunterschiede 
im Griffelgewebe, ~nderungen im Gefiille des 
osmotischen Wertes die Befruchtung erschweren 
oder gar unm6glich machen. Welche Sehwierig- 
keiten im Extremfall auftreten k6nnen und wie 
kompliziert iiare ~berwindm~g dureh das Experi- 
ment sein kann, zeigten Untersuehungen yon 
BUCHHOLTZ und BLAI<BSLEE und Mitarbeitern(i) 
fiber das Pollenschlauehwachstum verschiedener 
Hetero- und Polyploidellkreuzungell bei I~afura 
und Beobachtungen an reziproken Kreuzungen 
yon di- und tetraploidellWildtomatensippen yon 
SCI~L6SSE~ (5). 

In seiner zusammenfassenden kritischen Wfir- 
digung der Bedeutung der Polyploide Ifir die 
Pflanzenzucht kornmt I~IJDORF (4) anf Grulld 
der bisher vorliegellden ErgebI}isse zu dem 
Schlul3, dab ,,die Ziichtung autopolyploider 
Kulturpflanzen aus diploidell auf grol3e Schwie- 
rigkeiten st613t, so lange wir llieht erkannt 
haben, wie die Natur zu fertilen autopoly- 
ploidell Formen gelangt ist". Es werden eine 
Anzahl yon F~illen angefiihrt, bei denell Tetra- 

I* 


