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jedoch als Atavismus bezeichnen dfirfen, inso- 
ferne als die phylogenetische Entwicklung der 
Gerste yon behaarten Formen ausging, ist vor- 
l~iufig noch nicht zu beurteilen, da auch die 
Deszendenz der Gerstengruppe noch nicht sicher 
festgelegt worden ist. Eine analoge Erscheinung 
der Riickbildung langer Haare  zu Kurzhaaren 
und schliel31ich ein vollst~indiges Fehlen wenig- 
stens auf den Htil[- und Deckspelzen haben wir 
auch beim Weizen, sehr sch6n sogar beim Ein- 
korn (F'LAKSBERGER (4)): Tr i t i cummonococcum 
vat.  H o r n e m a n n i i  behaart  - -  var. flavescens mit 
Kurzhaaren - -  var. vulgare glatt. 

Das Auftreten dieser Periklinalchim~ire bei der 
Gerste erinnert an die bei Kartoffeln h/iufiger 
beobachteten Knospenvariationen der Schalen- 
f~irbung. Ffir die Gerste ist mir noch kein ghn- 
licher Fall bekannt  geworden. Dagegen sind 
Sektorialchim~iren bei Weizen schon 6fters be- 
schrieben worden (5), bis jetzt allerdings nur an 
Speltoiden. Ein /ihnliches Beispiel einer Sek- 
torialchim~ire, das an einer Speltaform aus einer 

Compactum X Spelta-Kreuzung an einer Xhre 
auftrat,  wobei die abgegnderten Ahrchen voll- 
stgndig taub wurden und auch durch verktirzte 
Hfillspelzen auffallen, zeigt die Abb: 4. Der 
mutierte Sektor setzt sich auch am Halm als 
heller Streifen gegeniiber dem dunkleren nor- 
malen Gewebe fort. 
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Pflanz- und Wurzelsprossenluzerne. 
Von M, K l t n k o w s k i .  

Nach ganz anderen als den sonst in Deutsch- 
land fiblichen ge thoden  wird der Luzernebau 
auf dem Rit tergut  Ransdorf (Kreis Glogau) 
betrieben. Die Luzerne, die hier zum Anbau 
gelangt, s t ammt  yon wilden Bastardformen ab, 
die an Wegr/indern des Kreises auf leichten 
B6den gesammelt und yon dem bekannten 
Kartoffelziichter Dr. MATttlS ziichterisch welter 
bearbeitet wurden. Angebaut wurde die Lu- 
zerne in Ransdorf auf humusarmem Sandboden, 
der in der Krume schwach sauer reagiert. Die 
nachstehenden Proben wurden sp~iter ent- 
nommen, nachdem der Boden bereits eine m~il3ige 
Kalkgabe erhalten hatte. 
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Das Rittergut Ransdorf ist in einer Trocken- 
zone gelegen, die j~ihrliche Niederschlagsmenge 
betfiigt durchschnittlich etwa 40o mm. Das 

Grundwasser wird bei ungef~ihr 2 m Tiefe an- 
getroffen. Typisch fiir die dortigen Verh/iltnisse 
ist die Art der Vermehrung, sie erfolgt in starker 
Anlehnung an amerikanische Verh~iltnisse. Die 
Vermehrung erfolgt ausschlieBlich vegetativ, wo- 
bei die Luzernepflanzen im Kreuzverband (5o • 
5o cm) ausgepflanzt werden2 Man verwendet 
hierzu ein- und zweij~ihrige Luzernepflanzen, 
meist in mehrere Teile geteilt, die dann einzeln 
ausgepflanzt werden. SproB und Wurzel dieser 
Luzernepflanzen werden hierbei auf ein ganz 
bestimmtes MaB reduziert, wie dies aus der 
beigegebenen Abbildung I ersichtlich ist. Die 
Luzerne wird etwa 8--1o cm tiefer in den Boden 
gepflanzt, als dies bei normalem Wuchs tier Fall 
ist, so dab die Vegetationspunkte der gepflanzten 
Luzerne unterhalb der Erdoberfl~iche gelegen 
sin& Der Vorteil gegeniiber der Saatmethode 
!iegt nach der Angabe des Ztichters unter ande- 
rem darin, dab die gepfianzte Luzerne auch 
noch sp~it im Herbst  geschnitten werden kann, 
ohne dab Auswinterungssch~iden z u  bef/irchten 
w/iren. Noch bedeutungsvoller ist aber, dab die 
Jugendentwicklung gesicherter ist als bei der 
Saatmethode, da die Trockenheitsresistenz des 
Ablegers gr613er als die des S~imlings ist. Gerade 
auf den leichten B6den ist dies von besonderer 
Bedeutung, da bier vielfach Schwierigkeiten 
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bestehen, die Luzerne fiber das Jugendstadium 
hinaus zn bringen. F~illt jedoch der Pflanzter- 
min in eine langdauernd trockene Witterungs- 
periode, wie wir sie im Sommer I93o zu ver- 
zeichnen hatten, so versagt auch die Pflanz- 
methode. Auf dem Versuchsfeld der Biologi- 
schen Reiehsanstalt zu Berlin-Dahlem wurden 
zu der fragliehen Zeit einige Luzernepflanzen 

r~escn/2//ten 

Bedeutung erlangen k6nnen. - -  Die Pflanz- 
methode hat gegentiber der Saatmethode den 
Vorteil, dab die Luzernefelder ohne Sch~digung 
der einzelnen Pflanzen bearbeitet werden kSn- 
hen. Bei der vielfaeh iiblichen Methode, die 
Luzernefelder naeh dem Sehnitt raft der Schei- 
benegge oder mit sch,veren Eggen zu bearbeiten, 
ist eine mehr oder minder starke Besch[idigung 
der einzelnen Luzernepflanzen nicht zu vermei- 
den. GroBe Vorteile bietet die Pflanzmethode 
aueh im Kampf gegen die Ackerunkr~iuter. 
Bei der Saatmethode wird die Luzerne sehr 
leieht vom Unkraut fiberwuchert und kann sich 
demgem~iB unter diesen Verh~ltnissen nieht 
kr~iftig entwickeln. Bei der ges~ten Luzerne ist 
die SproBentwieklung anf~nglieh nur sehr ge- 

Saatmethode Pflanzenmethode nach MATHIS 

~ le/chfen doyen/sl der 
uzemebc~u yrodez/e/ts 
eine 14/asserfr#ge 

q/er d/e Wurzel 
z~esch~'#ez 
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Gro~eTroc2ez. 

Abb. :c. Nach MATENAEI~8. 

aus Ransdorf ausgepflanzt, die jedoeh restlos 
der anhaltenden Troekenheit zum Opfer fielen. 
Naeh amerikanischem Vorbild will der Besitzer 
Ablegerbiindel zu ioo Stfick zur Verpflanzung 
in den Handel bringen. Der Preis hierftir soll 
sehr niedrig gehalten sein. Die Kosten ~fir das 
Pflanzgut sollen etwa dem Aufwand entspre- 
chen, der bei der Saatmethode bei der Verwen- 
dung einheimischen Saatgutes erforderlich ist. 

Das Verpflanzen der Luzerne, wobei die jun- 
gen Pflanzen auf einem besonderem Zuchtbeet 
herangezogen werden, entstammt aus dem Ori- 
ent. Die Pflanzmethode verdankt ihren Ur- 
sprung dem Bestreben, Saatgut zu sparen. Die 
genannte IZulturart weist gewisse Parallelen 
mit der Beh~uflungsmethode des Getreides auf, 
die bekanntlich in Ostasien (China) iiblich ist. 
Beide Methoden haben bisher in Europa keine 

Abb. o. Saat- und Pflanzenmethode. 

ring, da in den ersten Entwicklungsstadien 
haupts~chlich die Pfahlwurzel zur Ausbildung 
gelangt. Bei der Pflanzluzerne, bei der die 
Wurzel schon verh~ltnism~iBig kr~iftig ent- 
wicker  ist, ist die Entwicklung der oberirdischen 
Teile daher welt kr~ftiger, so dab sich diese 
Luzerne im Kampf urns Dasein weit besser be- 
haupten wird. Wie groB die Ersparnis an 
Saatgut ist, geht aus einer theoretischen Er- 
wggung yon HAI~SEN hervor. Naeh diesen An- 
gaben gen/igen IOO g Luzernesamen, unter der 
Voraussetzung einer Keimf~ihigkeit yon IOO%, 
um eine Fliiche yon 9,5 ha im Kreuzverband 
(60 • 60 era) zu bepflanzen (I). 

Die amerikanischen Erfahrungen gehen da- 
hin, dab die Ertrgge gepflanzter Felder viel 
gr6Bere Heu- und Grtinfuttermengen liefern als 
bei der Saatmethode iiblieh sind. Besonders 
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eindringlieh sollen diese VerNiltnisse in ariden 
K1imaarealen in Erscheinung treten, ebenso in 
niederschlagsarmen Jahren. Auch der erh6hte 
LichtgenuB der einzelnen Pflanze ist nicht ohne 
Bedeutung. Fiir den Luzernesamenbauer ist 
diese Erfahrungstatsache schon lange Allgemein- 
gut geworden. - -  Nicht jede Herkunft  ist zum 
Verpflanzen geeignet. Es erscheint jedoch sehr 
wahrscheinlich, dab auf dem Wege, der in 
Ransdorf beschritten wurde, besondere Formen 
herausgeztichtet werden kSnnen, die zur Ver- 
pflanzung fiir die leichten B6den des deutschen 
Ostens geeignet sind, zumal die Ransdorfer 
Luzerne einen starken [alcata-Einsehiag besitzt. 

Stand der einzelnen Pflanze g~nstige Wirkungen 
auf das Ausreifen der angesetzten Samen be- 
sitzt. Fiir die leichten BSden Ostdeutschlands 
und unter klimatischen Verh/iltnissen, wie wir 
sie z. B. in grogen Teilen der Grenzmark Posen- 
Westpreul3en antreffen, ist die Pflanzmethode 
nicht ohne weiteres yon der Hand zu weisen, da 
die Vorziige der gepflanzten Luzerne gerade 
bier besonders stark in Erscheinung treten wer- 
den, zumal die Ransdorfer Luzerne eine gr6gere 
Anpassung fiir diese Gebiete und Klimaten be- 
sitzt als die handel siiblichen Luzerneherkiinfte. 

Von noch gr613erem Interesse als die Rans- 
doffer Pflanzluzerne ist eine andere Form, die 

Y 

Abb. 3. Ausl~iufertreibende wildwachsende Bastardluzerne. 

Fiir die Liindereien der deutschen Ostgebiete, 
die noch niemals Luzerne getragen haben, be- 
steht ein weiterer Vorteil darin, dab eine Imp- 
Iung mit Kn611chenbakterien nicht notwendig 
ist, da diese schon an den Wurzeln der Ableger 
in gr6Berer Zahl vorhanden sin& - -  Die h6heren 
Kosten ffir die Pflanzmethode, die mit dem 
erh6hten Arbeitsaufwand im Zusammenhang 
stehen, werden aliein schon durch die l~ingere 
Lebensdauer der Pflanzluzernen aufgewogen. 

Es soll bier ausdriicklich hervorgehoben wer- 
den, dab die Pflanzmethode Itir die eigentlichen 
Luzernegebiete Deutschlands keine praktische 
Bedeutung besitzt, worauI schon yon FRUWIRTI-I 
hingewiesen wurde. FRUWlRTtt (2) spricht der 
Pflanzmethode nur eine gewisse Bedeutung ffir 
den Luzernesamenbau zu, da hier der lichte 

im Sp~itsommer des vergangenen Jahres im 
Siiden von Berlin am Rande eines Weges ge- 
funden wurde. Auf einem stark mit Kalk durch- 
setzten Boden wurde hier eine Bastardluzerne 
angetroffen, die besonders dadurch auffiel, dab 
an dem gleichen Stengel gelbe und blaue Farb- 
schattierungen der B1/ite zu beobachten waren. 
Bei n~iherer Untersuchung dieser Luzerne zeigte 
sich der iiberraschende Befund, dab wi re s  bier 
mit einer Form zu tun haben, die ausgedehnte 
unterirdische Ausl~iufer bildet I. Die unterirdi- 
schen Ausl~iufer bedeckten bei einer Pflanze, die 
vollst~indig freigelegt wurde (siehe Abb.  3), 

1 Anm. d. Schriftl. : Ausl~ufertreibende Bastard- 
luzerne ist in Mtincheberg ebenfalls gefunden und 
als \u dem Luzernesortiment eingereiht 
worden. 
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einen Fl~ichenraum yon mehreren Qua&at-  
metern.  Hervorzuhehen ist, dab die Luzerne 
an ihrem Standort stark unter der Konkurrenz 
yon Gr~isern zu leiden hatte, t rotzdem waren 
aber die einzelnen Sprosse kr~ftig entwickelt. 
Auff~llig war weiterhin, dab die unterirdisehen 

C "~ : 

Abb. 4. Mec~icc~yo fc~gecz~a. 
Links: gewOhnliche Form der tti~lse, 
Rechts: stark dr~sig behaarte Hfilse, 

Ausl~tufer verh~ltnism~iBig fief unter der Erd- 
oberflSche lagen, so dab also auch durch st~irkere 
mechanische Einwirkungen (Wagenspuren u. a.) 
eine Zerreil3ung der unterirdischen Ausl~iufer 
kanm eintreten diirfte, fdber die Entstehung 
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Angabe von Herrn Dr. O. SC~WARZ, der diese 
Luzerne n/iher untersuehte, handelt es sich hier- 
bet um eine Form, die bisher fiir Deutschland 
noch nicht bekannt  ist. Eine genaue Bestim- 
mung war bisher noch nicht m6glich. Bet den 
bisherigen Untersuchungen, die sich allerdings 
nut  auf Stiehproben beschr/inkten, war es nicht 
m6glich unter den Sichelluzernen die Form zu 
linden, die als Ausgangsform fiir die ansl~iufer- 
treibende Bastardluzerne in Betracht kommt.  
In keinem Fall konnte bisher eine Ausl~iufer- 
bildung beobachtet  werden. Eingehendere Un- 
tersuchungen, die im Friihjahr und Sommer 
dieses Jahres durchgefiihrt werden sollen, wer- 
den der weiteren Klfirung dieser Frage dienen. 
Wildwachsende, ausl~iufertreibende Bastard- 
luzernen sind bisher in Mittel- und S/ideuropa 
noch nicht gefunden worden. Bekannt ist ledig- 
lich eine Sichelluzerne, die yon LESCENKO (3) 
als Wurzelsprossenluzerne beschrieben wurde. 
Wir haben es hier gleichfalls mit  einer Luzerne 
zu tun, die sich durch unterirdische Ausl$iufer 

t C' :~ 

7 

i 1 
J 

Abb. 5. Die Wurzels 

dieser Form k6nnen bisher keine genauen An- 
gaben gemacht werden. Die Formenmannig- 
faltigkeit von Medicago sativa, M. lalca~a und 
M. media ist in der N~ihe des Fundortes iiberaus 
groB. An einem Abhang fanden sich zahlreicl~e 
sativa-Formen, die dutch reichen Samenansatz 
auffielen. Auf dem Berge selbst sind besonders 
die Sichelluzernen sehr h~ufig; daneben be- 
decken aber auch die Bastardformen gr6gere 
Flitehen. Unter  den Sichelluzernen war eine 
Form besonders auffiillig, die ganz abweichende 
Hiilsen besaB. Die Hiilsen waren bet dieser 
Luzerne stark driisig behaart  und anch etwas 
gr6Ber als bet den normaten Formen. Nach der 

~rossenluzerne. Nach LESCENII20= 

ausbreitet, die also einem fihnlichen Formen- 
kreis angeh6ren mug, wie die eine Ausgangsform 
der ausl~iufertreibenden Bastardluzerne. LES- 
CENKO beobachtete diese Luzerne an der Ver- 
suchsstation Poltawa in der Ukraine. Nach dem 
strengen Winter I928/29 (es wurden Tempera- 
turen bis zu - -  37 ~ C erreicht) waren in Poltawa 
in dem dortigen Luzernesortiment s~imtliche 
Herkiinfte erfroren bis auf eine Sichelluzerne, 
die von der Versuchsstation Krasny-Kut  im 
Gouvernement Samara stammte,  also aus einem 
ausgesprochenen Steppengebiet. Die unter- 
irdischen Ausl~iufer liegen bier in einer Tiefe 
yon ungef/ihr 20 cm, worauf die hohe Ig5ite- 
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und D/irreresistenz zurtickzuffihren ist. Dorch 
Kreuzung einer gleichen Luzerneform mit  der 
Grimmluzerne sind yon L. R. WALI)ROlV (4) an 
der North Dakota  Agricultural Experiment Sta- 
tion in den letzten Jahren Formen herausgeziich- 
tet  worden, die ebenfalls unterirdische Ans- 

I/infer bilden. Die neuen Ziichtungen sind be- 
reits in der zweiten Generation vorhanden. 
Zu erw~hnen ist, dab auch Rtickkreuzungen 
der F1-Generation mit  der Grimmluzerne vor- 
genommen worden. Im Jahre 1922 worde in 
Sfidaustralien in einem Luzernefeld eine einzige 
Pflanze gefunden, die unterirdisctle Ausl/iufer 
besag (5). Es handelte sich hierbei um einen 
Bastard mit s tarkem /alcata-Einschlag. Da 
diese Pflanze jedoch einen kriechenden Wachs- 
tumstypus besal3 und nicht besonders froh- 
wiichsig war, hat  sie keine nennenswerte Be- 
deutung er langen kSnnen. 

Was die wirtschaftliche Bedeutung der aus- 
lfiufertreibenden Bastardluzerne fiir unsere dent- 
schen Verh/iltnisse betrifft, so ist als wesentlicher 
Gesichtspunkt hervorzuheben, dab wir es hier 
mit  einem akklimatisierten Luzernetyp zu tun 
haben, der unseren klimatischen Verh~iltnissen 
angepal3t ist. Der Wert dieser Form liegt darin, 
dab bier eine Auslese mit  dem Ziel der Weide- 
nutzung betrieben werden kann. Schon KOX- 
STA~CTI~OV (6) wies darauf bin, dab Hybriden 
mi t  starker WurzelschoBbildung ein Material 
zur Absonderung guter Weideformen liefern. 
Bei allen Formen der Blauen Luzerne und auch 
bei den deutschen Bastardluzernen liegen die 
Vegetationspunkte nor wenig unter der Erd- 
oberflfiche. In langanhaltenden Trockenperio- 
den und in schneelosen Wintern sind diese Lu- 
zernepflanzen daher sehr stark geI~ihrdet. Bei 
der Wurzelsprossenluzerne und bei der ausl~tufer- 
treibenden Bastardluzerne Iiegen dagegen die 
Ausl~iufer verh~ltnism/iBig tier im Boden. Diese 
Tiefsenkung sichert den Wasserhaushalt gegen 
die Winde, selbst auch in trockenheil3en Ge- 

bieten, in welchen im Sommer die Winde in 
wenigen Augenblicken die Erdoberfl~che trocken 
fegen. Die Tiefsenkung schiitzt die ausI~ufer- 
treibende Luzerne beim Beweiden auch vor dem 
Verlust lebensnotwendiger Teile. Schafe und 
Schweine beiBen bei den gew6hnlichen Formen 
den Worzelhals ab, bei der Wurzelsprossen- 
luzerne tri t t  eine derartige Schfidigung nictlt 
ein. Die Bedeutung der ausl/iufertreibenden 
Luzerne beruht nicht allein in der M6glichkeit 
gute Weideformen absondern zu k6nnen, son- 
dern auch darin, dorch Bastardierung dieser 
Form mit den deutschen Bastardluzernen K~ilte- 
und Trockenheitsresistenz dieser Formen noeh 
weiter zu steigern, da bei den Kreuzungen auch 
Formen auftreten mtissen, deren Vegetations- 
punkte tiefer im Boden liegen. Derartige Z/ieh- 
tungen, die sich besonders durch hohe K/iRe- und 
Diirreresistenz auszeichnen, wiirden gerade ffir 
die Futterfl/ichen des deutschen Ostens - -  der 
Grenzmark wie auch Ostpreugens - -  von hohem 
Weft  sein. 

Wenn es gelingt, aus der ausl/iufertreibenden 
Bastardluzerne einen Weidetyp herauszuziich- 
ten, dann wird diese Form eine wertvolle Be- 
reicherung der deutschen Kulturpflanzenflora 
darstellen. 
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Vererbung vegetativer und physiologischer Merkmale der Baumwol le  und 
Besprechung weiterer Fragen tiber die Genetik der Baumwol le  1. 

(Sammelreferat.) 
Von H. E m m e .  

V e r e r b u n g  v o n  B l a t t m e r k m a l e n .  
Bla#/&bung. In allen 4 Untergruppen gibt 

es Formen mit  dunkel-, hellgriiner und roter 

1 Vorliegender Artikel kann als Erg~inzung des- 
jenigen im 4. Jg., H. I des ,,Ziichters" betrachtet 
werden. 

Blattffirbung. Die genetische Nator  des Merk- 
mals studierten BuxNs (i884), BAI~I~S (19o 7, 'IO), 
LEAKE (I9II) ,  McLENDON (1912) BROWN (1927), 
WARE (I927), MARCUS (1929) CARVER (1929). 

Bastarde yon Baumwollen der Alten Welt. 
BURNS erhielt i n F  1 G. obtusi/otium var. wightiana 


