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D E R Z U C H T E R  
5. JAHRGANG MJIRZ 1933 HEFT 3 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungsforschung, Miincheberg i. M.) 

Beobachtungen fiber Bastarde zwischen Medicago gaetula Ur3. und M. falcata L 
Von Max  Ufer .  

Bei unseren Zfichtungsarbeiten mit  Luzerne 
hat ten  wir Gelegenheit, einige Beobachtungen 
fiber Bastarde zwischen der nordafrikanischen 
Medicago gaetula Urb. und M. [alcata L. anzu- 
stellen. Die Kreuzung wurde von uns zur Ge- 
winnung k~lte- und dfirreresistenter Formen 
hergestellt, da M. gaetula nach TRABUT noch in 
2ooo m H6he vorkommt  und ausgedehnte 
Diirreperioden sehr gut fiberstehen soll. 

Unser Material yon 
M. gaetula wurde yore 
Inst i tut  fiir Vererbungs- 
lehre Berlin-Dahlem im ,$, Frfihjahr 1929 tibernom- 
men und sott aus Samei1 
yon wildwaehsenden 
Pflanzen aus der N~ihe 
yon Batna  (0ase d e  
Constantine), Algerien, 
s tammen. Pflanzen und 

Samen yon M. ]alcatain der ~ ~ 
wurden yon uns I F  
Umgegend yon Miinche- r 
berg aus Wildbest~inden 
gesammelt.  Beide Arten 
haben sich nach wieder- 
holten Selbstungen in 
tier Naehkommenschaft  
auf Grund der Form der 
Hfilse, der Farbe und 
Gr6Be der Bliite sowie in anderen Merkmalen 
als durchaus konstant  erwiesen. 

Unsere M. gaetula ist nach den mir vorliegen- 
den Besehreibungen ein typischer Vertreter der 
Art. Der Stengel w~iehst aufsteigend bis auf- 
recht. Die Bildung langer Ausl~iufer, die TRABUT 
auf flaehgrfindigen Tuffsteinb6den beobachtet  
hat,  konnten wir in Topf- und Freilandkulturen 
nieht feststellen, da die Ausl~uferbildung an- 
scheinend von der Tiefe der Ackerkrume be- 
dingt ist. Die Fiederbl~tttchen sind recht viel- 
f6rmig, selbst an derselben Pflanze. Die Formen- 
mannigfaltigkeit reicht vom [alcata- bis zum 
sativa-Blattypus (vgl. Abb. I), doeh herrseht 
in unserem Material ein Mitteltyp zwisehen 
beiden entschieden vor. Die B16tenfarbe va- 
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riiert und weist alle Uberg~inge zwischen blaB- 
gelb, rot, grfin und blau auf, wie wir sie yon 
unseren media-Formen in den ersten Genera- 
tionen kennen. Pflanzen mit  einfarbigen Bliiten 
waren in unserem Material sehr selten, die 
meisten blfihten bunt. Die Bliitengr6Be sei 
dureh folgende MittelmaBe yon Blfiten der zur 
Kreuzung verwendeten Pflanzen wiedergegeben : 
L~inge des Schiffchens 8,4 ~ ram, L~inge der 

Abb. I .  BlOtter yon M. gaetulz,. 

Fahne 11,55 mm, Breite der Fahne 7,65 mm. 
Sehr charakteristisch ist die Form und Beschaf- 
fenheit der Hfilsen. Sie winden sich zu einer oft 
fast gesehlossenen Spirale. An 5 Pflanzen 
wurden folgende mittlere FruchtmaBe fest- 
gestellt : 

Nr. der 
Pflanze 

28/6/I 
28/6/3 
28/6/6 
28/6/lO 
28/6/I7 

Lgnge der 
Spirale 

m m  

Breite der 
Spirale 

mm 

Zahl der 
Windungen 

4,65 
3,65 
5 , 0 0  

5,35 
3;5 ~ 

5,70 22/'.~ (2--31/2) 
4,75 21/4 (I1/,~--21/2) 
6,75 2i/2 (2--22/3) 
6,80 23/4 (11/2--31/2) 
4,3 ~ 21/3 (2--3) 
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5 0  U F E R  : Der Zfichter 

Nach URBAX geht die Zahl der Windungen 
noch fiber unsere Beobachtungen hinaus (bis 4), 
und die Fruchtspirale ist schwach tiegelf6rmig 
aufw~irts gekriimmt. Die Rfickennaht ist 
meistens sehr kdiftig und mit nur mikroskopisch 

gelben kleinen Bltiten und geraden bis schwach 
gebogenen Hfilsen. Die mittlere BliitengrSl3e 
geben folgende MaBe wieder: L~inge des Schiff- 
chens 6,35 mm, L~inge der Fahne 7,75 ram, Breite 
der Fahne 4,55 mm. Die meistens 8--1o mm 

Abb. 2. Httlsen von M. gaetula (links}, M.falcata (rechts) und des 
Fi-Bastardes (Mitte). 

wallrnehmbaren Stachelrudimenten versehen. 
Sehr wichtig und besonders unterscheidend yon 
nahestehenden Arten ist das Vorhandensein yon 

Abb. 5- Bl~itter der F 1 von M.falec~taxgaetula. 

Abb. 3. BBitter voi1 M. falcata. 

abstehenden Drfisenhaaren auf der Hfilse (vgl. 
Abb. 2). Sie werden nahe der Riickennaht 
zahlreicher. Nur sehr selten finden sichdaneben 

Abb. 4. Habitusbilder vonM. gaetula(links), M.falcata (rechts) und des/~t-Bastardes (Mitte). 

in geringer Menge die bei sativa und/alcata vor- 
handenen langen einfachen Haare (vgl. Abb. 2). 

Unsere M. /alcata ist eine typische schmal- 
bl/ittrige (Abb. 3) ~= liegende Form mit gold- 

langen Hfilsen sind durch die auf der Abb. 2 
deutlich hervortretenden verh{iltnismigig langen 
und dichtstehenden einfachen Haare charak- 
teristisch. 

Die Kreuzung der beiden Arten wurde nach 
Kastration mit Hilfe der Spritzmethode (OLIVER) 
ausgeftihrt. Die reziproken Kreuzungen machen 
keine Schwierigkeiten, doch ist der Erfolg an- 
scheinend besser, wenn gaetuIa als Mutter dient. 
Neben der geringeren Samenzahl der/alcata-H filse 
mSgen dabei noch andere Faktoren mitsprechen. 

Die F1-Bastarde wachsen 
anfangs kaum schneller als 
die Elterns~imlinge, die sehr 
schw~ichlich sind und deren 
Aufzucht Ifir die Topfkultur 
immer gewisse Schwierigkei- 
ten macht. Sp~iterhin werden 
die Bastarde bald wfichsiger 
und fiberholen die beiden E1- 
ternpflanzen, besonders den 
/alcata-Elter. Aus den Abbil- 
dungen geht dies ziemlich 
deutlich hervor. Im Wuchs 
und anderen Eigenschaften 
stellen die Bastarde ein Kom- 

promil3 zwischen den Eltern dar, wobei eiI1- 
mal die Eigenheiten des einen, zum anderen 
die des anderen Elters fiberwiegen. Der stark 
liegende Wuchs erinnert sehr an M. /alcata 
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(Abb. 4), die Form und Gr6ge der Fiederbl~tter 
im allgemeinen mehr an M. gaetula (Abb. 5 u. 6). 
Die Gr6ge der Nebenbl~itter liegt im allgemeinen 
in der Mitte (Abb. 7); sie ist jedenfalls niemals 
so gering wie beim /alcata-Elter. Aus der 

Abb. 6. Blfitter der F~ von M .  gaetula• 

Bliitengr6ge Und -farbe der Bastarde k6nnte man 
auf reziproke Verschiedenheit sehliegen. Die 
Bastarde mit/alcata als Mutter und einer bunten 
blau-griin-gelben gaetula als Vater waren s~mt- 
lich rein gelb, wenn auch nicht so leuchtend gelb 
wie die Mutter, sondern mehr schwefelgelb. Mit 
der gelben Blfitenfarbe ging eine geringere 
Blfitengr6Be einher. Die F1-Pflanzen mit bunter 
gaetula als Mutter hingegen hatten bunte blau- 
gelbe gr613ere Bliiten. Wit stellen hier die Mittel- 
mal3e der Bliitengr6Be zusammen: 

Art bzw. Bastard 

falcata 29/1 . . . . . . .  
falcata x gaet. 32/10 
gaetula • falcala 32/9 
gaelula 28/6 . . . . . .  

LXnge d. IAtnge d. 
Schiff- Fahne 
chens 
mlrx mm 

Breite d. 
Fahne 

mill_ 

6,35 7,75 4,55 
7,7 ~ 9,05 5,30 
8,25 lO,45 6,35 
8,40 11,55 7,65 

Wenn wir auch angesichts unseres kleinen Ma- 
terials auf die anseheinend vorliegende reziproke 
Verschiedenheit bei der Vererbung der Blfiten- 
eigenschaften hier nicht welter eingehen wollen, 
so mSehten wir doch darauf hinweisen, dab das 
Hineinspielen plasmatischer Vererbung die Er- 
kl~irung der Vererbung der Bliitenfarbe in Kreu- 
zungen sativa X /alcata (media-Typen) vielleieht 
weniger sehwierig macht. Fiir reziproke Ver- 
schiedenheit in unseren Kreuzungen spricht auch 

die gr613ere Blfihfreudigkeit und der bessere 
Ansatz der Bastarde gaetula • /alcata gegentiber 
/alcata • gaetula bei Selbstung. Beides pr/igte 
sich an den gleichaltrigen reziproken Kreuzungen 
sehr deutlich aus. Die Gr613e der Blfitentraube 
variiert sehr, jedoch wird der Bliitenstand selten 
kopfig wie beim/alcata-Elter. Im ganzen war er 
am Bastard /alcata • gaetula wenigblfitiger als 
in der umgekehrten Kreuzung, 

Sehr charakteristisch ist die Hfilsenform der 
Bastarde. Sie entsprieht, wie die Abb. 2 
zeigt, ungef~hr der Hfilsenform der Bastarde 
zwischen sativa und/alcata.  Einige Mittelwerte 
von unseren Bastarden gibt folgende Zusammen- 
stellung: 

Art bzw. 
Bastard 

gaetula 6/lO 
gaet. • falc. 9/I 
gaet. • falc. 9/2 
gaet. • falc. 9/3 
gaet. • falc. 9/lO 
gaet. • falc. 9/17 
falc. • gaet. lO/8 
faIcatct I 

L~inge d. 
Spirale 

mm 

5,35 
1,55 
2,50 
2,9o 
2,75 
2,35 
2 , 2 0  

Breite d. 
Spirale Zahl der 

Windungen* 
mm 

6,80 28/4 (11/2--31/2) 
6,40 3/40 (1/2--I) 
6,95 I1/7 (I--I1/2) 
6,90 11/a (I--I1/2) 
6,25 12/5 (I--18/4) 
7,05 I1/10 (3/4--I1/4) 
6,~o 9/10 (~h--IV=) 

gerade bis schwach 
gekrtimmt o--~/4, meist fast o 

Die Hfilsenform zeigt demnach wie bei den 
ersten Generationen der rnedia-Typen mit grol3er 
Deutliehkeit den Bastardcharakter an. Mit der 
Verminderung der VVindungszahl gegeniiber 
gaetula von z .B.  2a/4 auf Ia/5 geht auch eine 
deutliche Anderung der Spiralform einher (vg!. 
L~nge der Spirale im Verhfiltnis zur Windungs- 
zahl) und der Umfang der Spirale wird gr613er 
(vgl. Breite der Spirale). Im VerMltnis zu den 

Abb. 7. Nebenbl~tter von M. gaetula (reehts), M. falcata (links) 
und des F~-Bastardes (Mitte). 

Eltern ist die H/i]senform der Bastarde inter- 
medi~ir. Auf die Unterschiede in der Behaarung 

* Die Windungszah] ist in Bruchteilen abgelesen 
worden, Der aus den EinzelmaBen hervorgehende 
Mittelwert ist auf einfache Brfiche abgerundet. 
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der elterlichen Hfilsen haben wir bereits hinge- 
wiesen. Die [alcata-Hfilse ist ziemlich dicht mit  
einfachen lfingeren Haaren besetzt, w~hrend die 

Abb. 8. F1-Pftanzen der Kreuzungen M. gaetula• (rechts) 
und M. falcata • gaetula (links). 

gaetula-Hfilse im wesentlichen nur kfirzere ab- 
stehende Drfisenhaare tfiigt. Bei den reziproken 
F1-Bastarden sind im allgemeinen nur die ein- 

Abb. 9. /F2-Pflanze11, links falcata-g~hnlich, rechts gaetula-Ahnlich. 

fachen lfingeren Haare  der /alcata-Hfilsen fest- 
zustellen. Der Grad der Behaarung schwankt 
bei den verschiedeneI1 Individuen stark, ist aber 
fast immer sehw~icher als bei/alcata. Etwa IO % 

s~imtlicher F1-Pflanzen zeigen nach der Rfickseite 
der Hfilse zu auch wenige Drfisenhaare, die Ver- 
erbung der Behaarung ist demnach in gewissem 
Sinne intermedi/ir, da die einfachen Haare,  wie 
ich oben mitteilte, auch gaetula nicht immer 
v611ig fehlen. 

Auch das Samengewicht verh~ilt sich inter- 
medi/ir. Wir haben das Ioo-Korngewicht yon 
3 gaetula • /alcata-Pflanzen in Vergleich zum 
Gewichte der Elternsamen gesetzt. Der Bastard 
[alcata • gaetula brachte ffir diesen Vergleich 
zu wenig Samen. 

falcata 29/1 : IOO K6rner wiegen o, 114 g 
gaet. • 9/2: . . . . . .  ~ ,,I Mittel gaet. Xfalc. 9/IO: . . . . . .  ~176176 ,,,, ]o,2o2 g | 
gaet. • 9/17: . . . . . .  o, I89 
gaetula 28]6/6: . . . . . .  0,323 ,, 

Aus /ilteren Kreuzungen gaetula • ]alcata 
liegt jetzt bereits eine gr613ere F 2 vor. Reine 
gaetula- und reine/alcata-Typen haben wir darin 
nicht wiedergefunden, dazu bedfirfte es wohl 
eines weit gr613eren Materials. Wir linden aber 
alle m6glichen Dberg~inge zwischen den Eltern- 
arten. Auf eine Auszfihlung der F 2 haben wir 
angesichts dieser Verh~iltnisse verzichtet, da die 
notwendige willkfirliche Abgrenzung nur zu 
falschen Schlfissen geffihrt h~tte. Hinsichtlich 
einzelner Charaktere jedoch seien einige 
Angaben gestattet .  Der Wuchs der F 2 

~ihnelt im allgemeinen dem der 
F 1 (Abb. 9 bzw. 8). Nach der Fie- 
derform lieBen sich leicht einige 
typische/alcata- bzw. gaetula-gLhnliche 
Individuen feststellen. Etwa lO% 
der PflanzeI1 bltihten rein gelb - -  
zum Teil entsprachen diese Blfiten 
auch in der Gr6Be dem [alcata-Elter--, 
die fibrigen F~-Pflanzen blfihten bunt. 
Die Hfilsenform glich im allgemei- 
nen der F 1, nur n~iherte sie sieh 
z. T. noch sffirker /alcata (z. B. 
32/3/9, mittlere Windungszahl 1/2 ). 
Die Art der Behaarung spaltete jetzt  
deutlieh nur in einfache lange Haare,  
einfache Haare  neben Drfisenhaaren 
und nur Drfisenhaare.  Von den drei 
Gruppen war die Intermedi~irgruppe 
am st/irksten vertreten. 

Wir haben inzwischen noch mehr 
F2-Samenmaterial  geerntet. Wenn 
auch versucht werden soll, weitere 

Aufschlfisse fiber die F~ zu gewinnen, so 
glauben wir angesichts der Erfahrungen mit  
sativa-/alcata-Kreuzungen nicht, dadurch ein 
wesentlich anderes Bild vom Vererbungsmodus 
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der wichtigsten Charaktere unserer beiden Arten 
zu bekommen. 

Auch unsere bisherigen Untersuchungen dfirf- 
ten uns aber gestatten, zur Frage der Bedeutung 
der Kreuzung gaetula • /alcata fiir die Entste- 
hung yon sativa Stellung zu nehmen. Der ver- 
storbene franz6sische Forscher TRABUT war be- 
kanntlich der Auffassung, dab M. saliva L. im 
engeren Sinne aus den beiden Wildformen 
M. gaetula und M./alcata durch Kreuzung und 
nachfolgende Selektion entstanden sei. Dadureh 
erkl~ire sich leieht die Wfiehsigkeit der sativa und 
ihre F~ihigkeit, rasch Lokalrassen zu bilden. 
Trotzdem diese Anschauung wiederholt - -  be- 
sonders yon BussE --- zurfiekgewiesen worden 
ist, hat  sie immer wieder Verwirrung in die 
Medieago-Systematikgetragen. Soha t  STSiHLIN, 
wenn auch vorsichtig, noeh irn , ,Pflanzenbau" 
1928 auf die M6gliehkeit hingewiesen, dab die 
TRABUTsche Theorie zutreffen k6nne. Zellen- 
gr6Be und Chromosomenzahl yon/alcata,  gaetula 
und sativa sind naeh STAHLIN gleich, das IOOO- 
Korngewicht und die Windungszahl yon sativa 
liegen zwischen den Gr6gen von gaelula und 
/alcata. 

Naeh unseren Feststellungen fiber die gaetula- 
/alcala-Bastarde sehen wir in ihnen einen Par- 
allelfall zu den bekannten sativa-/alcala-Bastar- 
den (media-Typen). Daffir spricht besonders die 
Hfilsenform unserer Bastarde. Es ist kauln 
denkbar, wie aus diesen Kreuzungen in groBen 
Mengen Individuen mit  saliva-Hfilsen und vio- 
letten Blfiten hervorgegangen sein sollen. Ffir 
die F 1 kann diese M6glichkeit wohl als v611ig 
ausgeschlossen gelten. Zur Erzielung der saliva- 
Htilsenform w~re st~tndig neue Einkreuzung yon 
gaetula erforderlich gewesen, wodureh die Bastar- 
de sich immer mehr der gaetula mit ihren bunten 
Blfiten und drfisig behaarten Hfilsen gen~hert 
h~itten. Wir haben ein Beispiel daffir in den 
saliva-/alcata-Bastarden, die sich bei freiem 
Abbtfihen zwischen sativa-Besffanden unter 
gfinstigen Bedingungen schon in wenigen Gene- 
rationen besonders in der Blfitenfarbe und der 
Form der Hfilse dem sativa-Typus anpassen 
(vgl. SCHAEFFLER 1932 ). 

Hinzu kommt,  dab M./alcata, wie auch TRA- 
BUT angibt, in Nordafrika v611ig fehlt und wohl 
kaum jemals mit  M. gaetula in Berfihrung ge- 
kommen ist. Andererseits aber s tem fest, dab 
M. saliva dureh die Mauren im 8. Jahrhunder t  
aus Arabien naeh Nordafrika gebracht worden 
ist. Da in den Oasen Nordafrikas auch vorher bei 

Beginn der christlichenZeitreehnung, wahrschein- 
lich yon den R6mern eingeffihrt, Luzernebau 
bestanden hat, dtirfte also wiederholt die M6g- 
lichkeit der Kreuzung zwisehen sativa und gaelula 
bestanden haben. Aus diesen Kreuzungen 
k6nnten Formen entstanden sein, die bei der 
relativen Ahnlichkeit beider Arten infolge wieder- 
holterEinkreuzung yon sativa morphologisch kann 
mehr von dieser abweichen. Es ist nicht ausge-  
schlossen, dab diese neuen vielfachen gaetula- 
sativa-Bastarde aueh ffir die Bildung von Lokal- 
rassen in Sfideuropa von Bedeu tung  gewesen 
sind, wohin sie auf dem Wege fiber Spanien 
allgemeiner verbreitet  worden sein m6gen. 
M. gaetula und sativa bastardieren leicht .mit-  
einander. Wit bat ten 1929 einen kleinen 
gaetula-Bestand unter gfinstigen Bedingungen 
ffir natfirliche Kreuzung (sehr enger Stand, in 
der N~ihe Hummelnester) zwischen tiirkischen 
und spanischen sativa-Herkfinften stehen. Die 
frei abgeblfihten gaetula-Pflanzen wurden ge- 
trennt geerntet und ausges~it. Ihre Naehkom- 
menschaft war ~iuBerst mannigfaltig und zeigte 
die verschiedenartigsten Kombinationen zwi- 
schen Blfitenfarbe und Wuchs der gaetula- und 
sativa-Eltern. Von 194 Pflanzen waren 17,5% 
aufrecht und violettblfitig, 22,2% waren auf- 
steigend und vio!ettblfitig und 8,8% schwaeh 
liegend und ebenfalls violettblfitig, die fibrigen 
Pflanzen bl/ihten bunt  und vertraten gleichfalls 
alle drei genannten Wuehstypen. Nach der 
Blfitenfarbe und dem Wuchs h~itten 39,7 % der 
Bastarde als reine sativa-Typen gelten kSnnen. 
Dies Beispiel zeigt, dab aus der freien Kreuzung 
zwischen gaetula und sativa leicht neue sativa- 
Typen mit  gr613erer Variationsbreite und ande- 
ren F~ihigkeiten als die reine sativa entstehen 
k6nnen. 

Wit dfirfen deshalb annehmen, dab manche 
der in Nordafrika und Sfideuropa heimischen 
Lokalrassen einem ~ihnlichen ProzeB ihren 
Ursprung verdanken wie unsere deutschen 
Bastardluzernen. 
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