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D E R  ZU C H T E R  
7. J A H R G A N G  N O V E M B E R  1935 H E F T  II 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ftir Zfichtungsforschung, Mfincheberg/Mark.) 

Z t i c h t e r i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  an  L u z e r n e k l o n e n .  

I. Ei[nige ziichterisch wichtige Korrelationskoeffizienten. 
Von J. Hackbarth und M. Ufer, 

Die Notwendigkeit, den EiweiBbedarf der 
deutschen Landwirtschaft aus eigener Erzeugung 
zu decken, stellt auch die Futterpflanzenzfich- 
tung vor neue und groBe Aufgaben. Die ziichte- 
rische Bearbeitung der Futterpflanzen ist eine 
Aufgabe, fiber die in der Vergangenheit zwar viel 
geredet worden ist, die aber erst in den letzten 
Jahren in etwas ausgedehnterem MaBe in An- 
griff genommen worden ist. Dabei soil natfir- 
lich nicht verkannt werden, dab es ftir den pri- 
vaten Pflanzenztichter aus rein ge!dlichen Grfin- 
dell beinahe unm6glich war, sich der Zfichtung 
von Futterpflanzen zu widmen, bei denen er fast 
mit Sicherheit annehmen konnte, dab er sein 
Hochzuchtsaatgut mangels ausreichender Nach- 
frage nicht wfirde verkaufen k6nnen. Die Sach- 
lage ist zwar durch das Inkraft treten der neuen 
Saatgutordnung eine bessere geworden, aber 
die zfichterische Bearbeitung der Futterpflanzen 
wird auch  heute im wesentlichen den staatlich 
unterstfitzten Zfichtungsinstituten vorbehalten 
bleiben, da bei den meisten Pflanzen dieser Art 
erst fast alle Vorarbeiten fiir eine planm~iBige 
Ztichtung geleistet werden mtissen. 

Dieser Vorarbeit sollen auch diese und weitere 
Ver6ffentlichungen dienen, die sich auf die Be- 
obachtung einer gr613eren Anzahl von Luzerm- 
klomn und deren Nachkommenschaften er- 
strecken. Es wfirde nieht im Rahmen dieser 
Ausftihrur~gen liegen, auf die groBe Bedeutung 
hinzuweisen, die gerade der Luzerne als EiweiB- 
lieferanten in hohem Mal3e zukommt. Diese 
Frage soil an anderer Stelle eingehender er6rtert 
werden.  Hier kommt es mehr darauf an, zu er- 
wfigen, wie die Auslese und weitere zfichterische 
Bearbeitung yon irgendwelchen erwfinschten 
Sorten m6glichst schnell vorangetrieben werden 
kann, Ein solches Mittel scheint uns die Be- 
obachtung yon Klonen Zu sein, die man infolge 
der leiehten vegetativen Vermehrbarkeit der 
Luzerne in beliebigem Umfange leicht herstellen 
kann. Die Vorteile der Verwendung von Klonen 
gegenfiber Einzelpflanzen liegen in der M6glich- 
keit versfiirkter Samengewinnung, in der Er- 
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zeugung einheitlichen Saatgutes und besonders 
darin, dab sich a n  ihnen Beobachtungen fiber 
Variationsbreiten und Korrelationen in sehr viel 
gr6Berem Umfange anstellen lassen. Einige der 
letzteren, die sich aus der zweij~hrigen Beobach- 
tung yon etwa IOO Klonen ergeben haben, sollen 
an dieser Stelle behandelt werden. Wir m6chten 
aber ausdrficklich bemerken, dab es sich um eine 
vorlgufige Mitteilung handelt, deren Angaben 
durch weitere Untersuchungen vervollstgndigt 
werden sollen u n d  miissen. 

Jeder der Klone umfaBt im Durchschnitt 
3o--4o Einzelpflanzen, die in einer Entfernung 
yon 5o X 5 ~ cm gepflanzt worden sind, so dab 
sich jedes Individuum voll entwickeln kann. 
Einige Klone, die auf besonders schlechten 
Stellen (Kies im Untergrund) standen, wurden 
yon  den Berechnungen ausgeschalteL Folgende 
Messungen und W~igungen wurden in den 
Jahren 1933 und 1934 ausgeffihrt: Wuchsh6he, 
Stengeldicke, Blattgr613e oben und unten, Inter- 
nodienl~inge, Gewicht der Grfinmasse je Pflanze, 
Samenertrag je Pflanze. Die den Beobachtungen 
zugrunde liegenden Zahlen j e Pflanze sind Mittel- 
werte einer gr6Beren Anzahl Pflanzen je Klom 
Von den m6glichen Kombinationen sollen bier 
vorerst die angefiihrt werden, die eine: positive 
oder negative Korrelation aufweisen und yon 
den tibrigen nur solche, die zfichterisch wichtige 
Gesichtspunkte betreffen. 

Die haupts~ichtichste Nutzungsart  der Luzern e 
ist ihre Verwendung als Grfinfutter. Aus diesem 
Grunde mug dem ~rtrag an Gri~nmasse die 
gr6Bte Aufmerksamkeit zugewendet Werden. 
Sowohl ffir die Selektion der Ausgangspflanzen 
als auch fiir die weitere Beobachtung ist es 
wichtig zu wissen, wetche Komponenten den 
Ertrag an Grfinmasse maBgeblich beeinflussen. 
Stellen diese Komponenten zfichterisch un~ 
erwiinschte Merkmale dar, so kann an Hand der 
Korrelationskoeffizienten ein Uberblick fiber die 
Gr6Benordnung des zu verwendenden Materials 
erhalten werden, das ben6tigt wird, um die Kor- 
relation unter Umst~inden zu brechen. 
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T a b e l i e  I. 

Grfinmasse : Wuchsh6he �9 . - + o,85I o,o87 
Wuchsh6he : InternodienlS~nge. ] + o,765 o,369 
Internodienl~nge : Stengeldicke | + o,4.56 o,138 

Tabelle I gibt die positiven Korrelations- 
koeffizienten fiir einige dieser Eigenschaften an. 
Eine ziemlich starke korrelative Verbundenheit 
besteht demnach zwischen der Wuchsh6he und 
dem Ertrag an Griinmasse, wie j a auch nicht 
anders zu erwarten ist. Nach allen unseren bis- 
herigen Erfahrungen liefern die hohen auf- 
reehten Typen immer das meiste Futter.  Anders 
steht es allerdings mit  der Qualit~t dieser groBen 
Futtermasse. Hochwficlasige Pflanzen haben in 
den meisten F~illen lange Internodien und dicke 
stark verholzte Stengel. Da die BlOtter in den 
Internodien entspringen, sind diese Typen sehr 
blat tarm, d .h .  es fehlt ihnen ein grol3er Teil 
Eiweil3. Die verholzten Stengel tun ein fibriges, 
um den N~ihrstoffgehalt der groBen Futtermasse 
herabzudrticken. Von seiten der Korrelations- 
rechnung betrachtet,  liegen die Dinge folgender- 
maBen: Die Wuchsh6he h~ingt in ziemlich 
starkem Mage von der Internodienl~inge ab 
(r = + o,765), jedoch liegt keine absolute Kor- 
relation vor. Bei geniigend grog bemessenem 
Ausgangsmaterial mug es daher m6glich sein, 
erw/inschte Typen mit ktirzeren Internodien bei 
gleichbleibendem Griinmassenertrag herauszu- 
finden. Da diese auch mehr Bl~itter haben 
werden, ist eine Erh6hung des EiweiBgehaltes 
zu erwarten. Die sich hier etwa ergebenden 
Korrelationen bleiben weiteren Untersnchungen 
vorbehalten. Gewisse Beziehungen bestehen 
femer zwischen der Stengeldicke und der 
Internodienl~inge. Der Korrelationskoeffizient 
yon r = + 0,456 deutet darauf bin, dab in 
vielen F~llen mit  der Verl~ingerung der Inter-  
nodien auch eine st~rkere Verholzung des 
StengeIs einhergeht. Die Korrelation ist aber 
nicht so eng, dab sie sich nicht mit  einem ver- 
hfiltnism~iBig nicht allzu grogen Ausgangs- 
material iiberwinden liel3e. 

In derselben Gr6genordnung liegt auBerdem 
noch der Koeffizient fiir Internodienl~inge und 
Blattbreite oben. Er  besagt, dab h~ufig mit  einer 
Internodienverl~ingerung eine Verbreiterung 
der Blfitter zusammenfEllt. Das heiBt also, dab 
hoehwtichsige Pflanzen im allgemeinen ein brei- 
tes Blatt  aufweisen. Ziichteriseh ist diese Er- 
seheinung nur dann yon Wert, wenn die Blatt-  
zahl eine ansreichende ist. 

Die sich aus unseren Messungen ergebenden ne- 
gativen Korrelationen sind in Tabelle 2 angeftihrt. 

T a b e l l e  2. 

Wuchshahe : Btattbreite unten --o,359 0,268 
\u : B]attl~nge unten --o,7o 3 o, i53 
Wuchsh6he : Blattindex unten --o,28o o,278 

Diese Zahlen geben nur einen rechnerischen 
Ausdruck ftir die allgemein zu beobachtende 
Erscheinnng, dab gerade bei den hochwtiehsigen 
Formen yon Med. sativa die unteren, also zuerst 
gebildeten B1/itter, im Laufe der Vegetation im 
Wachstum zurtickbleiben und eine sehr vie1 
rundere Form annehmen als die nachwachsen- 
den oberen Bl~itter. Fiir die Auslese kommt  
dieser Erscheinung weniger Bedeutnng zu. 

Fiir die zfichterische Praxis ist es im all- 
gemeinen besser, wenn keine engen Korrelatio- 
nen zwischen zwei Eigenschaften vorliegen, da 
dann die freie Kombinierbarkeit  nicht beein- 
tr/ichtigt wird. Ausgenommen sind nur solche 
Korrelationen, mit  deren Hilfe sich die Anslese 
von Pflanzen erleichtern oder auf einen friiheren 
Zeitpunkt verlegen l~igt. In Tabelle 3 sind 
einige Koeffizienten zusammengestellt, die ziich- 
terischen Wert  beanspruchen k6nnen. 

T a b e l l e  3- 

Grfinmasse : S a m e n e r t r a g . . .  @ o,2o2 o,xi 9 
Grtinmasse : Internodienlgnge. + o,io 3 o,175 
Wuchshghe : S t enge ld i cke . . .  + o,176 o,924 

Besonderes Interesse verdient dabei der Koef- 
fizient fiir die Beziehungen zwischen Ert rag an 
Grtinmasse und Samen. Es ist eine ziemlich 
allgetnein verbreitete Ansicht, dab stark- 
wiichsige Pflanzen nur wenig Samen erzeugen 
k6nnen. W~re dies der Fall, so stellten sich der 
Weitervermehrung yon gut futterwtichsigen 
StSznmen recht erhebliche Schwierigkeiten ent- 
gegen. Denn es wiirde gar nichts ntitzen, solche 
St~imme auszulesen, da sich doch niemand 
f/inde, der sie ztlr Samengewinnung anbauen 
w/irde. Die allj/ihrlichen Beobachtungen des 
ziemlich umfangreichen Mtincheberger Materials 
hat ten in uns schon lange Zweifel an der Richtig- 
keit dieser Hypothese entstehen lassen. Exakt  
prtifen 1/igt sich die Frage nur an einer gr6Beren 
Anzahl yon Klonen, wie es im Jahre  1934 aus- 
geftihrt wurde. Zur besseren Veranschaulichung 
sei noch die Korrelationstabelle fiir das Zu- 
sammenwirken der beiden Eigenschaften ein- 
geftigt. 

Die Abbildung I zeigt das ausfiihrlieher, was 
aus dem Koeffizienten von r = + o,2o2 hervor- 
geht. Es gibt wohl einige F~tle, in denen 
Pflanzen mit niedrigem Ertrag an Griinmasse vie] 
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Samen erzeugen, aber dies ist durchaus nicht 
immer der Fall. Bei einem verarbeiteten Ma- 
terial yon nur 64 Klonen lassen sich schon ge- 
niigend Typen finden, die hohen Griinertrag mit  

Abb. i. K o r r e l a t i o n s t a b e l l e  S a m e n -  
e r t r a g :  G r i i n m a s s e  
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hohem oder zum mindesten ausreichendem 
Samenertrag vereinen. Nach unseren bisherigen 
Beobachtungen ist g~lter und schlechter Samen- 
ertrag eine Frage des Klimas und der Selbst- 
fertilit/it der einzelnen Pflanzen (UFER 1932 , 
I933). Bei der Ziicht-ung einer Luzerne, die 
sich fiir den Osten Deutschlands eignen und 
yon der bodenst~indiges Saatgut erzeugt werden 

soll, kommt  es also darauf an, m6glichst 
selbstfertile St~imme auszulesen. Der Vereini- 
gung dieser Eigenschaft mit  guter Fut ter-  
wiichsigkeit stehen, wie auch aus den vor- 
liegenden Untersuchungen hervorgeht, keine 
Schwierigkeiten entgegen. 

Da die Wuchsh6he in ziemlich ausgesproche- 
nero MaBe v o n d e r  Internodienl~inge abh~ingt, 
h~itte man annehmen sollen, dab dasselbe auch 
ffir den Er t rag  an Grfinmasse der Fall sein 
wtirde. Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, • dies 
aber nicht zu, sondern die beiden Eigenschaften 
sind unabh~ingig voneinander. Zu erkl~iren ist 
diese Erscheinung vielleicht dadurch, dab bei 
Pflanzen mit  kurzen Internodien mehr Triebe 
gebildet werden. Ob es sich tats~ichlich so ver- 
h~lt, k6nnen erst weitere Untersuchungen zeigen. 

Fiir die Ziichtung w~ire es sehr wenig er- 
wiinscht, wenn hochwiichsige Pflanzen auch 
stets sehr dicke Stengel h~itten, da dadurch der 
Rohfaseranteil s tark gehoben wird. Wie aber 
aus Tabelle 3 ersichtlich ist, braucht  es nicht so 
zu sein. Der Koeffizient Itir die Beziehungen 
zwischen den erw~ihnten beiden Eigenschaften 
betr~igt nur + o,I76, es liegt also eine fast freie 
Kombinierbarkeit  der beiden Merkmale vor. 
Wenn nun aber  hochwiichsige Pflanzen mit ver- 
h~ltnism~iBig diinnen Stengeln ausgelesen wer- 
den, so taucht wieder die Gefahr des Lagerns 
auf. Leider l~il3t sich diese Eigenschaft schlecht 
in Zahlen fassen, sonst w~re es interessant, auch 
bier den Korrelationskoeffizienten mit  der 
Stengeldicke zu errechnen. Die allgemeinen 
Beobachtungen haben aber gezeigt, dab dtinn- 
stengelige Pflanzen h~iufig eine ebenso gute, 
manchmal  bessere Standfestigkeit aufweisen als 
solche mit dicken Stengeln. In unserem Sorti- 
ment  sind mehrere Klone vorhanden, die bei 
dtinnen Stengeln einen straffen, aufrechten 
Wuchs aufweisen. 

Die im vorhergehenden mitgeteilten Kor- 
relationskoeffizienten stellen erst einen kleinen 
Teil der m6glichen und vor allem auch ztichte- 
risch wichtigen Punkte dar, die bei derartigen 
Untersuchungen zu berficksichtigen sind. Die 
Auswertung der Zahlen hat  aber wohl gezeigt, 
wie wichtig solche Beobachtungen an Klonen als 
Grundlage fiir die ziichterische Bearbeitung der 
Luzerne sind. Aus diesem Grunde sollen sie auch 
auf breiterer Basis weitergefiihrt werden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
Zweij~ihrige Beobachtungen an Luzerneklonen 

verschiedenster Art lieBen positive Korrelatio- 
nell erkennen zwischen Wuchsh6he und Er t rag  
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an Grtinmasse, Wuehsh6he und Internodien- 
l~inge, Internodienl~inge und Stengeldicke. 

Keine Korrelationen bestehen zwischen Grfin- 
massenertrag und Samenertrag, Grfinmassen- 
ertrag und Internodienl/inge, Wuchsh6he und 
Stengeldicke. 

Einige weitere, zfichterisch weniger wict~tige 
Korrelationen werden mitgeteilt. 

Die Korrelationskoeffizienten werden in ihrer 
Bedeutung ffir die Zfichtung diskutiert. 
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Die Anbaugebiete der Lupine auf der Erde, insbesondere in EuropaL 
Von A .  F i s c h e r  und 1% v.  S e n g b u s e h .  

Karte  x: Die  Genzentren  der verschiedenen Lupinenarten. 

kultiviert werden. Die Arbeit beschr~inkt sich 
daher - -  wie der Titel schon besagt - -  in der 
Hauptsache auf die europfiischen Lupinenanbau- 
gebiete. 

Das Heimatgebiet der ffir Europa wichtigsten 
Lupinenarten - -  Lup: albus, Lup. luteus und 
Lup. angusti/olius - -  liegt im Bereich des Mittel- 
meerraumes und deekt sieh irn wesentliehen mit 
dem Genzentrum, das VAVILOV hier gefunde n 
hat (I4.) 2. In friiheren Arbeiten sind yon 

Mit Unterstfitzung der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft; 

2 Die Angabe yon N. I. SCHARAPOV (IO) in dem 
VVerke: ,,Der Anbau der Lupinen in USSR." 193.5 
(russisch), wonach die Heimat von Lup. albums in 

MERKENSCIILAGER (8), sowie yon FISCHER und 
v. SENGBUSCI~ (2) die Standorte der Wildformen 
dieser drei Arten im Mittelmeergebiet als ge- 
steinsbedingt dargestellt worden. 

Die Mehrzahl der auf der Erde vorkommenden 
Lupinenarten ist nicht mediterraner Herkunft, 
sondern stamlnt aus dem peruanischen und boli- 
vianischen Andengebiet Sfidamerikas, sowie be- 
sonders aus dem westlichen Nordamerika, vor 
allem den Unionstaaten Kalifornien, Oregon 
und Washington. WATso~ ~ (15) besehrieb allein 

56 Lupinenarten aus Nordame- 
rika. Fi~r die Gattung ,,Lupinus" 
miissen demnach mindestens drei 
Genzentren angenommen werden. 
Von einer Urheimat der Gattung 
Lupinus schlechthin kann also 
nicht gesprochen werden. Das 
Heima~gebiet (Genzentrum) muff 
jeweiIs /iir jede Lupinenart cha- 
rakterisier~ werden. Ahnlieh lie- 
gen die Verh~Itnisse beim Ge- 
treide, wo z.B. die Hartweizen 
(Triticum durum) aus den Ge- 
birgsregionen Abessiniens stare- 
men, w~ihrend Triticum vulgare 

t in den Gebirgsregionen Sfid- 
westasiens beheimatet ist (1I, 

14). Karte I gibt die Genzentren der Lupinen 
wieder, in Tabelle I sind die wichtigsten Lu- 
pinenarten und ihre Heimatgebiete eingetragen. 

Das Vorhandensein yon 3 Genzenll, en der 
Galtung Lupinus in 3 verschiedenen Kontinenten 
(Europa, Nord- und S(~damerika) ld/3t den Schlu/3 
zu, daft diese Genzentren sekundi~r sind und ver- 
mutlich vor oder wiihrend der Kontinentverschie- 
bung (nach WEGE~ER) gebildet wurden. Die Lage 
des primdren Zentrums ist heute noch unbehannt; 

Abessinien zu suchen ist, konnten wir trotz um- 
fangreicher Nachforschungen nicht best~tigen, in 
keinem einzigen Falle sind uns Standorte der 
weiBen Lupine aus dem Genzentrum Abessinien 
bekannt geworden. 

Die Bedeutung der Lupine ftir Landwirt- 
schaft und Volksern~ihrung ist bereits in zahl- 
reichen Abhandlungen dargelegt worden. In der 
vorliegenden Arbeit werden pflanzengeographi- 
sche Untersuchungen fiber die Verbreitung und 
die Anbaugebiete der Lupinen auf der Erde und 
insbesondere in Europa er6rtert und die daraus 
sich ergebenden M6glichkeiten ffir die Lupinen- 
zfichtung diskutiert. 

Auger Europa kommen nur noch wenige 
Lfinder der Erde in Betracht, in denen Lupinen 


