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des um ein Jahr  weiter zurtickliegenden Lupinen- 
anbaues zeigte dieser Schlag, im Vergleich mit 
3 a, wahrscheinlich infolge des trockenen Ernte- 
wetters, eine doppelt so starke Verseuchung. 

5. Schlag DARWIN hat seit 192 7 sicher keine 
Lupinen getragen. 192 9 waren auf einem Ende 
des Schlages Kartoffelmieten. Wahrscheinlich 
ist zum Abdecken dieser Mieten Lupinenstroh 
verwandt worden. In den letzten drei Jahren 
sind auf diesem Schlag bestimmt keine Lupinen 
reif geworden, Die Durchschnittsverseuchung 
des Schlages betrug o,14 Pfianzen je qm. Wahr- 
scheinlich ist diese Zahl noch zu gering, da bei 
der Ernte  des Kartoffelzuchtgartens, der auf 
diesem Schlage angelegt war, ein Teil der nach 
dem 15. August aufgelaufenen Lupinen ver- 
nichtet worden ist. 

Diese Zahlen zeigen, dab nicht die Anzahl der 
auf den Lupinenanbau folgenden Jahre, sondern 
in viel st~irkerem MaBe wohl die H6he des Aus- 
falls in dem betreffenden Jahr  fiir die H6he der 
Verseuchung maJ3gebend ist. In Jahren mit 
trockenem Erntewetter  werden Lupinen hart- 
schalig und fallen leicht aus. Diese beiden Mo- 
mente zusammen ergeben eine sehr starke, 
lang anhaltende Verseuchung (siehe Schlag 
KOELREUTER). 

DaB auch Griindtingungslupinen eine Quelle 

der Verseuchung sein k6nnen, zeigen die Zahlen 
yon 3a. Auf diesem Teil des Schlages WITT- 
MACK wurden die Lupinen unreif geerntet und die 
Verseuchung ist daher wohl auf nicht rechtzeitig 
gekeimtes Saatgut zurtickzufiihren. 

Schlag TSCHERMAI~ zeigt, dab es auch in 
Gegenden mit normalem Lupinenbau Felder 
gibt, die lupinenfrei sind. 

Aus all diesem folgt wohl, dab die Gefahr, die 
yon seiten der im Boden liegenden, noch keim- 
f~ihigen bitteren Lupinen droht, bei der Vermeh- 
rung der Siil31upine nicht unbeachtet bleiben 
darf. Deshalb sollten in allen Gebieten, die fiir 
die Vermehrung yon Stil31upinen in Frage 
kommen, schon jetzt entsprechende Beobach- 
tungen gemacht werden. Eine brauchbare Be- 
stimmung ist wohl nur auf umgebrochenen 
Getreidestoppeln m6glich, da nur hier den 
Lupinen eine geniigend lange Zeit zum Auflaufen 
zur Verfiigung steM. SoUen die Lupinen auf 
Friichte folgen, die erst sp~t das Feld r~umen, so 
miigte die Bestimmung der Verseuchung bereits 
ein Jahr  zuvor  erfolgen. 

Da es gerade in den ersten Anbaujahren der 
SiiBlupinen darauf ankommen wird, das vor- 
handene Material m6glichst einwandfrei zu ver- 
mehren, wird man der hier behandelten Frage 
besondere Aufmerksamkeit schenken m~ssen. 

(Aus dem Institut ffir Grtinlandwirtschaft der Preul3ischen Landwirtschaftlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalten in Landsberg-Warthe.) 

Ist die ,,Wurzelsprogluzerne" eine Weidepflanze? 
Von A. K~nekamlo und U. Lel~mann. 

I]ber das erfolgreiche Beweiden von Luzerne 
im Sinne intensiver Weidewirtschaft sind die 
Meinungen in Deutschland noch sehr geteilt. 
Andererseits ist bekannt, dab in Argentinien 
und Australien groBe Landesteile erst durch die 
Luzerneweide der landwirtschaftlichen Kultur  
erschlossen wurden (I). Bei diesen Vergleichen 
daft man aber die betriebswirtschaftlichen Ver- 
h~ltnisse der verschiedenen L~inder und die da- 
durch bedingten Anspriiche an die Ertrags- 
f/ihigkeit einer Weidefl~iche nicht aus dem Auge 
lassen. 

PaBt man n/imlich das Beweiden der Luzerne 
der M~ihenutzung an, d. h. w~ihlt man sp~iteren 
Auftrieb und gew~ihrt man der Pflanze nach dem 
Abweiden bis zur Zeit der n~iehsten Schnittreife 
wieder v611ige Schonung, so kann man auch in 
Deutschland Luzerne ohne Schaden fiir den 
Pflanzenbestand ,,beweiden" (2). In D~inemark 
ist das Ttidern der Luzernefelder mancherorts 

iiblich, wobei obige Regeln besonders leicht 
befolgt werden kSnnen. 

In L/indern mit hochentwickelter Landwi r t -  
schaft ist eine Weidetechnik, wie sie in Australien 
geiibt wird, jedoch zu kostspielig. Schon 
MATENAERS (3) berichtet aus Amerika, dab bei 
einem Weideversuch auf Luzerne yon einer Kuh 
in der gleichen Zeit beim Weidegang eine Fl~che 
von 3,03 Acres gegentiber o,71 Acres bei Stall- 
ffitterung ben6tigt wurde. 

Es scheint uns jedoch noch keineswegs sicher 
erwiesen, dab z .B.  die argentinische ,,Weide- 
luzerne" wirklich eine so ausgepr~igte Weideform 
ist, wie BECKER (4) sie beschreibt. Auf jeden Fall 
zeigen IO argentinische und uruguayische Weide- 
luzernen, die uns dankenswerterweise Prof. 
A. BOERCER, La Estanzuela, im Friihjahr i932 
vermittelt  hat, nach der erstj~hrigen Ent- 
wicklung keinerlei Neigung, sich durch Aus- 
1/iufer unterirdisch zu verzweigen. Im Vergleich 
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zu deutschen Bastardluzernen (Fr/inkischer, 
Thfiringer, Eifler) ist lediglich festzustellen, dab 
die Zahl der Pfahlwurzeln gr6Ber ist und der 
Vegetationspunkt der Stengel deutlich tiefer 
liegt als bei deutsehen Herkfinften (Abb. I). 
Ob diese sfidamerikani- 
schen Herkiinfte nicht 
t rotzdem auch in unserem 
Sinne beweidungsf~hig 
sind, wird der anschlie- 
Bende Weideversuch er- 
geben. Es ist immerhin 
denkbar, dab sie sieh auch 
unter deutschen Verh~lt- 
nissen als weidef~hig er- 
weisen und wir eben in 
Anlehnung an unsere An- 
siehten fiber andereWeide- 
pflanzen bisher vielMcht 
irrtfimlich annehmen, eine 
Weideluzerne mtigte un- 
bedingt auch unterirdi- 
sche Verzweigungen, also 
Rhizome aufweisen (5). 

Immerhin ist die Frage 
der Weideluzerne ffir Ge- 
biete mit  leichteren B6den 
im Binnenlandsklima yon 
auBerordentlicher Bedeu- 
tung. 

In jfingster Zeit wurden an 
drei verschiedenen Often 
wildwachsende Bastardluzer- 
nen mit  unterirdischen Aus- 
l~ufern gefunden. So berieh- 
tet  P. LESCHTSCHENKO (6) aus 
RuBland fiber eine gelb- 
blfihende Bastardform mit  
his 4 ~ cm langen ,,Seiten- 
wurzeln" in 20 cm Tiefe, die 
in Krasnokutsk (zwischen 
Poltawa und Charkow) ge- 
funden wurde. Mitgliedern 
unseres Inst i tuts  wurden ge- 
legentlich einer Studienreise 
durch Rul31and im Inst i tut  
ffir Fut te rbau  in Poltawa 
(Ukraine), aus dem diese 
Arbeit s tammt,  die ersten 
Versuche mit  dieser Luzerne- 
formvorgeffihrt .  Desgleichen 
fanden M. KLINKOWSKI (7) im Siiden von Berlin 
und das Kaiser Wilhelm-Insti tut  fiir Zfichtungs- 
forschung in Miincheberg (Mark) ausliiufer- 
treibende Bastardluzernen. 

W~ihrend der Untersuchungen yon Luzerne- 

fl~ichen dutch das Inst i tut  ftir Grtinlandwirt- 
schaft Landsberg (Warthe) wurden in diesem 
Jahre an zwei Often unweit yon Landsberg 
ebenfalls Bastardluzernen angetroffen, die weit- 
verzweigte, etwa 20 cm unter der Erdoberfl~iche 

Abb. x. Argentinische Weideluzerne aus dem Landsberger Versuchsfeld. 

Abb. 2. Auslfiufertreibelade Bastardluzerlle aus der Umgebung voll Landsberg (Warthe}. 

kriechende Ausl~ufer hat ten (Abb. 2). An zahl- 
reichen Stellen dieser Ausl~ufer waren Stengel- 
sprosse und neue Wtirzelchen entwickelt. Die 
L~knge der Ausl~ufer erreichte in einem Falle 
7 ~ cm, die Anzahl der Sprosse betrug 35. Eine 
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n~ihere Beschreibung der Wuehsform und des 
Standortes dieser Luzerne soll in einem sp~iteren 
Bericht fiber unsere Luzerneforschungen ge- 
geben  werden. 

D a s  zahlreiche Auftreten yon Pflanzen mit 
weitverzweigten Ausl/iufern an versehiedenen 
Standorten 1/il3t, wie E. KLAPP (8) schon hervor- 
hebt, darauf schliegen, dab diese Wuchsform 
bei Bastardluzernen mit s tarkem /alcata-Ein- 
schlag keine Seltenheit ist. Wir fanden Pflanzen 
darunter  yon der Art  der Sichelluzerne bis zu 
blaublfihenden Bastardformen. Es wurden 
Samenhfilsen mit  einfacher Sichelform bis zu 
solchen mit  doppelten Windungen vorgefunden. 

Es mug aber noch festgestellt werden, dab 
diese Ausl/iufer nicht etwa Wurzelteile sind, 
sondern nach unseren mikroskopischen Unter- 
suchungen anatomisch den Rhizomen zugeh6ren, 
es sich also wie z. B. bei der Quecke tatsfichlich 
um echte Ausl~iufer handelt. Die Bezeichnung 
,,WurzelsproBluzerne" trifft demnach die Sache 
nicht ganz richtig. Es erscheint aber t rotzdem 
der Einwand yon KLAPP wohl berechtigt, der 
bezweifelt, dal3 diese ,,Wurzelsprol31uzerne" 
sich dank ihrer Ausl/iufer an sich schon ohne 
weiteres zur Weidenutzung besonders eignet. 
Auch fanden wir, dab ein groBer Teil der Be- 
stockungszonen nahe der Oberfl~che liegt und 
diese s o m i t  leicht zumindest durch den Tri t t  
der Tiere verletzt werden k6nnen. 

Da der Nachwuchs und die Futterergiebigkeit 
der M. /alcata sehr gering sind und die gefun- 
denen Bastarde sich zum groBen Teil sehr stark 
der /a lca ta -Form n~ihern, so w/ire Ifir deutsche 
Verh~iltnisse die Einkreuzung ergiebigerer sativa- 
Formen in diese ,,Weideluzerne" unerl~Blich (9)- 

Gegenfiber unseren vorl/iufigen Zweifeln, dal3 

man auf diese Weise eine ffir intensive Dauer- 
weide geeignete Luzerneform schaffen k6nne, 
stehen allerdings Angaben aus dem Schrifttum, 
die fiber die Weidef/ihigkeit von M. /alcata 
gfinstig berichten. So schreibt G. HEGI (IO), dab 
M. /alcata in England auf Dauerweiden gebaut 
wird. Auch STEBLER und VOLt(ART (II)  halten 
die Sichelluzerne ffir eine gute Weidepflanze 
wegen ihrer Anspruchslosigkeit und Wider- 
standsf/ihigkeit gegen Dfirre. 

Wieweit diese bisher gefundenen Bastard- 
formen mit  starker unterirdischer Ausl/iufer- 
bildung ffir die Zfichtung einer Weideluzerne 
brauchbar sind, muB die Zukunft  lehren. 
Immerhin stellt der Pflanzenbauer dem Zfichter 
hier eine reizvolle Aufgabe. 
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(Aus dem I n s t i t u t  ftir P f l anzenz f i ch tung  in Yes i lk6y-Is tanbul . )  

Uber die Ursachen der ,,Entartung" des Weizens.  
Von rvlirza H a e i z a d e .  

Die klimatischen Verh~iltnisse der anatolischen 
Hochebene bedingen den hohen Proteingehalt 
und die gute Backqnalit/it der tiirkischen 
Weizen. Besonders in Trockenjahren, wie dies 
1932 der Fall war, steigt der Proteingehalt des 
Weizens in einigen Gegenden bis zu 2o--22% 
und darfiber. Demzufolge ist der tfirkische 
Weizen,  insbesondere der Hartweizen, sowohl 
ffir die Makaronifabrikation als auch ffir die 
Brotherstellung als Mischmaterial ffir protein- 
arme Mehle Nordeuropas sehr gut geeignet. So 
bezieht z. B. selbst ein Weizenexportland, wie 

Rum/inien seinen Hartweizenbedarf zur Ma- 
karonierzeugung haupts~ichlich aus der Tfirkei. 

Wenn auch die Qualit~t der tfirkischen 
Weizen sehr hohen Weft  besitzt, so lassen doch 
die Ertfitge in manchen Gegenden sehr zu wfin- 
schen fibrig. In  einigen Gegenden der Tfirkei 
gehen die Weizenertr~ige sehr sehnell zurfiek. 
Dieser Rfickgang der Ertr~ge ist dabei nicht nur 
mit  der allgemeinen wirtschaftlichen und kultu- 
rellen Lage des Landes zu erkl/iren, sondern ist 
auch erfahrungsgem~iB unter normalen politi- 
schen und wirtschaftlichen Verh~ltnissen zu be- 


