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bildeten Melanophoren noch Widerstand leisten 
konnten und erhalten geblieben stud, w~ihrend 
das zwischen ihnen liegende weiche Gewebe 
sich nicht normal ausbilden konnte, so dab die 
Flosse ein merkwiirdig gezacktes Aussehen er- 
h~lt. In der Schwanzflosse haben sich nur einige 
Strahlen noch normal entwickelt. Die meisten 
sind nicht volt ausgebildet, die Flosse erreicht 
dadurch nur etwa 2/3 ihrer normalen Lfinge. 
Ein Geschwister dieses Fisches, das Abb. 9 
darstellt, ist noch monstr6ser geraten, ibm fehlt 
der Schwanz nahezu v611ig. Beide Fische sind 
in ihren Bewegungen naturgemfig stark b e -  
hindert, es sieht eigenartig aus, diese Tiere 
zwischen ihren grauen, gesunden Geschwistern, 
die elegant und rasch durch das  Wasser eilen, 
urrbeholfen herumwackeln zu sehen. 

Soweit mir bekannt ist, haben sich Kreu- 
zungen zwischen Angeh6rigen verschiedener 
Tiergattungen, die sich in ihrem Genschatz so 
stark unterscheiden wie Xiphophorus und Platy- 
poecilus, deren Bastarde aber so ausgezeichnet 
fertil sind, bisher nicht durchftihren lassen. 
Auf diese Weise konnten wir die Reaktionsnorm 
eines Gens in Kombination mit beliebig vieler 
artfremder Erbmasse studieren. Unsere dies- 
beziiglichen Untersuchungen zeigten - -  was 
vielleieht auch dem Praktiker einmal niitzlich 
sein kann - - ,  dab die innerhalb einer Art nicht 
zu steigernde Wirkung eines Erbfaktors da- 
durch verst~rkt werden kann, dab er mit art- 
fremden Genen kombiniert wird; sie zeigten 
zweitens, dab ein Erbfaktor, der innerhalb der 
gesunden Erbmasse ether Art keine St6rungen 
bedingt, in bestimmten Kombinationen mit 
artfremder, in sich aber ebenfalls durchaus ge- 
sunder Erbmasse eine pathologische Wirkung 
entfalten kann. 
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Notwendigkeit, Wege und Ziele einer forstlichen Pflanzenztichtung. 
Von H. K a m l a h .  

Die Notwendigkeit und die M6glichkeit, un- 
sere Waldb~ume durch ztichterische Bearbei- 
tung zu verbessern, sind gerade in neuerer Zeit 
des 6fteren er6rtert worden, ohne dab aber bis- 
her dieser Frage die Beachtung geschenkt wor- 
den w~ire, die sie eigentlich verdiente. Es unter- 

liegt wohl keinem Zweifel, dab die Forstwirt- 
schaft auf Mittel und Wege sinnen muB, die 
Holzertr~ige zu steigern, wenn auch fernerhin 
der Weltholzbedarf gedeckt werden soll. Einem 
steigenden Bedarf steht abet auch heute noch 
ein st~indiger Verlust yon gr6Beren Waldbe- 
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st~inden gegenfiber. Der vor allem in Sibirien 
und Canada noch am Walde betriebene Raub- 
bau, der entweder nur Holz oder auch Hoiz 
und neues Ackerland schaffen soil und der mit 
einem vflligen Abtrieb der Bestfinde verbunden 
ist, mag augenblicklich noch mit wirtschaft- 
lichem Vorteil verbunden sein, auf die Dauer 
muB er sich aber doch am Weltmarkt bemerkbar 
machen. Es wird fiber kurz oder lang zur Not- 
wendigkeit werden, friiher verwfistete Wald- 
fl/ichen wieder aufzuforsten, was sich bekannt- 
lich nur in 1/ingeren Zeitr/iumen durchffihren 
lg/3t und immer mit einem erheblichen g a s  yon 
Mil3erfolgen, Kosten und Anstrengungen ver- 
bunden ist. Aul3erdem setzen diese Aufforstun- 
gen einen geregelten Forstbetrieb gerade in den 
L~ndern voraus, wo er bis heute gar nicht oder 
nur in seinen Anf/ingen vorhanden ist. Es sind 
daher ffir die Holzwirtschaft frfiher oder sp/iter 
schwierige Zeiten zu erwarten. Sie werden yon 
denjenigen L/indern am besten fiberstanden 
werden, die ihre Waldbest/inde zur hfchsten 
Leistungsffihigkeit gebracht haben. 

Eine Steigerung der Holzertr/ige wird sich 
auch in den deutschen W/ildern noch erreichen 
lassen durch Verbesserung der Kulturmethoden 
und durch sorgf/iltigste Auswahl der ffir j ede 
Holzart  passendsten Standorte. Selbst die 
besten Kulturmethoden werden abet nicht zu 
einem vollen Erfolg f/ihren, wenn das Baummate- 
rial selbst nicht gen/igend leistungsf/ihig ist. 
Dies ist ein Punkt,  dem bisher fast gar keine 
Beachtung geschenkt worden ist. Eine dauer- 
hafte Steigerung der Leistungsf/ihigkeit ist 
aber nur durch systematische ziichterische Be- 
arbeitung zu erreichen. 

Es w/ire mfigig, hier auf die groBen Erfolge 
der landwirtschaftlichen Pflanzenzfichtung hin- 
zuweisen. Sie sind auch in forstlichen Kreisen 
allgernein bekannt und des 6fteren er6rtert 
worden. Man hat sich aber trotzdem bisher ge- 
scheut, daraus ffir die Forstgew/ichse die so 
naheliegenden SchluBfolgerungen zu ziehen. 
Das hat im wesentlichen zwei Grfinde. Einmal 
sagt man, dab man nach den Erfahrungen der 
landwirtschaftlichen Pflanzenziichter mit min- 
destens 6--8 Generationen zu rechnen babe, 
um zu einem nennenswerten Erfolg zu kommen. 
Die gleiche Zahl von Generationen erfordere bei 
Waldbgumen einen Zeitraum yon fiber 5oo Jah- 
ren, und damit sei eine forstliche Pflanzenzfich- 
tung yon vornherein zur Unm6glichkeit ge- 
macht. Z u m  anderen steht man auf dem 
Standpunkt, daft alles, was an ,,Zfichtung" bei 
WaldbEnmen m6glich und notwendig sei, im 
geregelten Forstbetrieb schon ohnehin geschehe. 

Bei den mehrfachen Durchforstungen eines Be- 
standes werde im Laufe der Zeit alles Minder- 
wertige ausgeschieden, und nur die besten 
St/imme bleiben erhalten, aus deren Samen allein 
sich der Bestand verjiingt. Dieser Gedanken- 
gang wird nicht nur auf Naturverjfingungen an- 
gewendet, sondern a u c h  auf Best/inde, die 
dutch Pflanzung erneuert werden, indem man 
die Ansicht vertritt ,  dab der Samen zur Er- 
ziehung der Pflanzen auch schon aus durch- 
forsteten, also ,,zfichterisch ausgelesenen" Be- 
st/inden stammt. 

Es w/ire leichtsinnig, wollte man die Schwie- 
rigkeiten verkennen, die der forstlichen Pflan- 
zenzfichtung infolge der langen Lebensdauer 
des Einzelindividuums entgegenstehen. Es muB 
aber betont werden, dab es gar nicht notwendig 
zu sein braucht, ffir die z/ichterische Beurteihmg 
eines Baumes seine Hiebsreife abzuwarten. Es 
kfnnen im Gegenteil gerade die Eigenschaften 
der jungen Pflanze ffir ihre Brauchbarkeit oder 
Unbrauchbarkeit den Ausschlag geben. Wir 
werden hierauf bei Besprechung der Zuchtziele 
noch einmal zur/ickkommen. 

Gegen die weitverbreitete Ansicht, dal3 die 
Durchforstungen als zfichterische Auslese wir- 
ken, kann nicht entschieden genug Stellung ge- 
nommen werden. Das )~uBere eines Baumes, 
nach der die Durchforstungsauslese ausschliel3- 
lich erfolgen kann, sagt zun/ichst gar nichts 
fiber seine erbliche Veranlagung. Diese aber 
allein ist ausschlaggebend far seinen zfichte- 
rischen Wert. Sie kann nur erkannt werden 
durch die Prfifung einer genfigend groBen Zahl 
yon Nachkommen. Es ist jedem landwirt- 
schaftlichen Pflanzenzfichter eine bekannte Tat- 
sache, daB, wenn er aus einem Formengemisch, 
einer sog. Population, Ioo gleich gute Pflanzen 
aussucht, sich die Nachkommen derselben nicht 
gleichmSBig verhalten, sondern dab einige 
durchweg gut, andere durchweg schlecht sin& 
Nur die ersten sind ffir den Ziichter brauchbar; 
alle anderen werden ausgeschieden, obwohl sie 
yon gleich guten Ausgangspflanzen abstammen. 
AuBerdem fibersehen die Forstleute, dab durch 
die Durchforstungen allerhfchstens das an dem 
betreffenden Standort gerade vorhandene Ma- 
terial verbessert werden k6nnte, ohne zu wissen, 
ob dieses Material ffir den Standort auch das 
geeignetste ist. Im allgemeinen geben die Forst- 
leute den bodenst/indigen Rassen gegenfiber den 
fremden den Vorzug, und solange nicht ge- 
nfigend Versuche zur Klgrung der Rassen- und 
Standortsfrage durchgef/ihrt sind, ist diese Vor- 
sicht sicher das Richtige. Wit mfchten aber 
doch in dieser Beziehung auf das 13eispiel des 
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,,Petkuser Roggens" hinweisen, der auf seinem 
Siegeszug auch eine ganze Reihe bodenst~indiger 
Landsorten in klimatisch sehr verschiedenen 
Gegenden verdr~ngt hat. 

Welche Wege kann nun eine forstliche Pflan- 
zenziichtung einschlagen? Es ist die erste Auf- 
gabe, aus dem vorhandenen bunten Formen- 
gemisch die besten Rassen herauszufinden und 
diese in erster Linie zur Samengewinnung heran- 
zuziehen. Es handelt sich also zun~ichst um 
reine ,,Ausleseziichtung". Ein Kreuzen ver- 
schiedener Rassen einer Art oder sogar ver- 
schiedener Arten, um auf diese Weise neue 
wertvolle Formen zu erzeugen, kann erst in 
zweiter Linie in Betracht kommen. Diese 
Kreuzungsziichtung k6nnte nur bei denjenigen 
Holzarten, die vegetat iv vermehrt  werden, zu 
raschen Erfolgen ffihren, und das sind ver- 
hEltnism/iBig wenige. 

Der Gang der Ausleseziichtung, wie er u. E. 
der richtige wgre, sei kurz an dem Beispiel der 
Kiefer besprochen. In  den verschiedenen Kie- 
feranbaubezirken Deutschlands, bei deren Ab- 
grenzung auf m6glichst unterschiedliche Klima- 
und t3odenbezirke zu aehten ist, werden Be- 
stEnde, die den Ansprtichen des Forstmannes 
ftir den betreffenden Bezirk am ehesten ent- 
sprechen und die noch etwa 15 Jahre vor ihrer 
Hauptnutzungsperiode stehen, ausgew~ihlt. 
Wichtig fiir die ztichterische Brauchbarkeit  
solcher Best/inde ist die Sicherheit, mit  der ihr 
Ursprung und der der unmittelbar angrenzenden 
Bestfinde festgestellt werden kann. Am ge- 
eignetsten sind Naturverjfingungen, da sie 
sicher aus der Standortsrasse hervorgegangen 
sind. Sind solehe nicht vorhanden, so kommen 
noch Best~inde in Frage, zu deren Begriindung 
der Samen nachweislich aus einer in dem be- 
treffenden Gebiet gelegenen Darre geliefert 
wurde. Die Herkunft  des ausgew/ihlten Be- 
standes mug auf jeden Fall feststehen, denn 
wenn einmal die Kiefern verschiedener Gebiete 
auf ihren Anbauwert  hin gepriift werden sollen, 
so muB auch sicher sein, dab ihre Ahnen in 
diesen Gebieten erwachsen und nicht yon 
irgendwoher eingefiihrt worden sin& Aus jedem 
der auf diese Weise festgelegten Bestfinde 
werden lOO--15o Mutterbfmme ausgesucht, und 
zwar gute und schlechte etwa im Verh~iltnis 
2:1. Die Bgume werden mit  dauerhafter 01- 
farbe numeriert. Die Numerierung muB nach 
Bedarf yon Zeit zu Zeit erneuert werden. Die 
~iuBere Form der Bfiume ist durch Beschreibung 
und Messungen genau festzulegen. Die Samen 
dieser B~iume werden getrennt geerntet. Man 
erMlt  auf diese Weise die Nachkommenschaften 

nur nach Miittern getrennt ohne die V~iter zu 
kennen. Das ist ein Nachteil, der nicht zu um- 
gehen ist, denn es ist natiirlich ganz aus- 
geschlossen, kfinstliche Best~iubungen zwischen 
den ausgesuchtenBfiumen vorzunehmen. Immer-  
lain kann angenommen werden, dab das Pollen- 
gemisch, das zur Best~iubung zur Verfiigung 
steM, bei allen Mutterb~iumen ungefiihr die 
gleiche Zusammensetzung aufweist, so dab die 
Nachkommen dieser B~iume auf die gleiche Viel- 
heir yon V/itern zuriickzufiihren sind. AuBer 
den Nachkommenschaften mfissen als Ver- 
gleiche in die Versuche gew6hnliche Handels- 
saat und auch auslfindische Saaten aufgenom- 
men werden. 

Die Samen werden in Saatkfimpen, die mit  
besonderer Sorgfalt herzurichten sind, zur Aus- 
saat gebracht. Es ist darauf zu achten, dab die 
S~imlinge n i e h t  zu iippig heranwachsen. Es 
sollen krtiftige Pflanzen, aber keine Treibhaus- 
pflanzen erzogen werden. Als einj~hrige S~im- 
linge werden die Pfl~nzchen auf die eigentliche 
Versuchsfl~iche ausgepflanzt. Es w~ire falsch, die 
S~mlinge im Kamp noch einmal zu verschulen 
und erst zweij~ihrig auszupflanzen. Mit j edem 
Verpflanzen ist eine Unterbrechung des Wachs- 
rums verbunden, und diese wirkt sich um so 
ungiinstiger aus, je weiter die Pflanzen ent- 
wickelt sin& 

Die Auswahl der VersuchsflEche muB mit  
gr6Bter Sorgfalt erfolgen. Am besten geeignet 
ist eine Abtriebsflfiche, die nicht zu lange frei- 
gelegen hat, und yon der man weil3, dab sie 
durch den vorhergehenden Bestand gleichm~iBig 
und liickenlos fiberdeckt war. E in  Roden der 
Stubben mul3 unterbleiben, da durch das Roden 
gr613ere Unterschiede in d e n  Boden gebracht 
werden als durch das Stehenlassen der Stubben 
zu befiirchten sind. Die Lage der Fl~iche soll 
eben oder gleichm~il3ig h~ingig, nicht wellig, 
sein; grobe Bodenunterschiede sind m6glichst 
zu vermeiden. Gerade auf die Ausgeglichenheit 
der VersuchsflEche mul3 besonderer Wert  gelegt 
werden. Es wird in den meisten FEllen nicht m6g- 
lich sein, die Nachkommenschaft  eines Baumes 
zu teilen und die einzelnen Teile derart auf der 
VersuchsfI~iche getrennt auszupflanzen, dab alle 
Bodenunterschiede erfaBt werden, wie das be i  
landwirtschaftlichen Versuchen durch Auslegen 
mehrerer Wiederholungen fiir jede Sorte ver- 
h~iltr~ism~iBig leicht m6glich ist. Es muB viel- 
mehr darauf geachtet werden, dab die Einzel- 
parzelle fiir jede Nachkommensehaft  von vorn- 
herein eine solche GrSBe und Form erh~ilt, dab 
sich hieraus eine geschlossene Bestandesgruppe 
entwickeln kann, die w~ihrend der ganzen 
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Vegetationszeit eine getrennte Beurteilung er- 
laubt. Aus diesem Grunde ist es auch nicht 
richtig, die Parzellen sehr lang und schmal  zu 
machen oder sogar mit  den Nachkommen- 
schaften Reihe um Reihe abzuwechseln. In 
beiden F~illen kann sich die Beurteilung nur auf 
die Jugendentwicklung erstrecken, und im letz- 
teren Falle ist sogar dies noch in Frage gestellt, 
denn eine an sich schlecht und langsam wtichsige 
Reihe k6nnte sehr wohl dutch raschwiichsige 
Nachbarn mit  emporgetrieben werden. 

Wir glauben, dab man in der Gr6Be der 
Parzellen nicht unter 7 a wird heruntergehen 
k6nnen; noch besser wiirden 1o a sein. Bei 
einer Pflanzweite yon 1,3 o m X o,5o m k~imen 
auf 1o a rd. 154o und anf 7 a rd. lO8O Pflanzen. 
Mutterb~iume, von denen die letztere Zahl nieht 
erhalten wurde, werden am besten ganz yon 
den Versuchen ausgeschlossen. Nehm en  wir an, 
es wtirden in die Versuche fiinf deutsche Kiefern- 
anbaubezirke einbezogen. Die Versuche sollen 
an drei klimatisch m6glichst verschiedenen 
Stellen gleichzeitig angelegt werden, und zwar 
derart, dab an jeder Stelle die Nachkommen- 
schaften yon 5oMutterb~umen (guten und 
schlechten) aus jedem Anbaubezirk geprtift 
werden. Bei einer Parzellengr613e yon IO a f/ir 
die Nachkommenschaft  eines Baumes wtirde 
sich eine Fl~iche von 25 ha fiir jeden der drei 
Versuche ergeben, zu der noch je 5--1o ha fiir 
eingeschobene Vergleiche (deutsche und aus- 
1/indische Handelssaat) hinzuzurechnen w~iren. 
Bei 7 a je Nachkommenschaft  wiirde sich die 
F1/iche auf 17, 5 ha (ohne die Vergleiche) ver- 
ringern. Auf den ersten Blick mag die Gr6Be 
der Parzellen phantastisch erscheinen. Es sei 
jedoch ausdr/icklich betont, dab gerade Ver- 
suche mit  Forstpflanzen hie umfangreich genug 
angelegt werden k6nnen, da sonst die Zahl der 
Einzelindividuen zu gering wird, zumal infolge 
der langen Versuchsdauer mit  einem erheblichen 
Pflanzenverlust zu rechnen ist. 

Die Beobachtungen an den jungen Versuchs- 
pflanzen k6nnen sich zungchst auf Jugend- 
entwicklung und Krankheitsbefall  beschr~inken. 
Ein Baum, dessen Nachkommenschaft  im Ver- 
gleich zu anderen ein sehr langsames und schlech- 
tes Jugendwachstum zeigt, kann als zur Zucht 
unbrauchbar  bezeichnet werden, auch dann, 
wenn die Nachkommenschaft  ihren anfiinglichen 
Verlust in sp~tteren Jahren wieder einholen sollte, 
denn langsam wachsende und schlecht schlie- 
Bende Kulturen sind in der forstlichen Praxis 
immer yon besonderem Nachteil. 

Die Beurteilung des Krankheitsbefalles wird 

zunfichst ein Notbehelf bleiben, da sie sich auf 
die yon Natur  aus auftretenden F~ille be- 
schr~inken mu l l  Immerhin kann sie schon 
einige Fingerzeige geben. Wird z .B.  ein Teil 
der Versuchspflanzen stark vom Schtittepilz 
befallen, so sind diese Pflanzen sicher als an- 
Igllig fiir diesen Pilz zu bezeichnen. Dagegen ist 
nicht sicher, ob alle gesundgebliebenen Pflanzen 
tats~ichlich widerstandsf~ihig sind, oder ob sie 
nur zuffillig einer Infektion entgangen sind. 
Eine eindeutige Antwort  k6nnte hier nur eine 
kiinstliche Infektion geben. Es w~ire eine 
dringende Aufgabe, die M6glichkeit einer sol- 
chen Infektion zu prfifen und ein Verfahren aus- 
zuarbeiten, das auch in grol3em MaBstab an- 
gewandt werden kann. 

Weiterhin ist an den Versuchspflanzen die 
Zeit des Austreibens genau zu ermitteln. Dabei 
ist festzustellen, ob es Pflanzen oder gauze 
Naehkommenschaften gibt, die infolge sehr 
frfihen oder sehr sp~iten Austreibens yon be- 
s t immten tierischen Seh/idlingen weniger be- 
fallen werden und die aus dem gleichen Grunde 
der Sp/itfrostgefahr entgehen. 

Es ist nicht m6glich, hier auf alle Beobach- 
tungen einzugehen, die im Laufe der Versuche 
an den Pflanzen vorgenommen werden mfissen. 
Es werden sich mit  fortschreitendem Alter der 
Versuche eine Menge neuer Fragen ergeben, die 
jetzt noch nicht zu tibersehen sind. 

I m  Iolgenden seien Zweck und Ziel der Ver- 
suche noch einrfial kurz zusammengefaBt. Es 
ist die Aufgabe der Versuche, aus dem groBen 
Formengemisch unserer Waldb~iume die erblich 
leistungsfiihigsten Rassen herauszufinden. Die 
erbliche Leistungsffihigkeit l~igt sich nur durch 
Priifung einer geniigend grogen Zahl yon Nach- 
kommen feststellen. Zeigt sich durch diese Prii- 
fungen, dal3 irgendeine Standortsrasse in ihrer 
durchschnittlichen Leistung anderen erheblich 
tiberlegen ist, so sollte diese zur Samengewin- 
nung weitestgehend herangezogen werden. Es 
ist ein grol3er Vorteil ftir die forstliche Pflanzen- 
ztichtung, dab yon einem Baum mehrere Samen- 
ernten gewonnen werden k6nnen, und dab somit 
mit  einer einmal als gut erkannten Rasse eine 
gr613ere Zahl yon Bestfinden gegrtindet werden 
kann. Es ist natiirlich klar, dab auch in einer 
guten Rasse noch schlechte Individuen enthalten 
sein k6nnen. Das ist jedoch zun~ichst belanglos. 
Die Hauptsaehe bleibt, dab der Durschchsitt ein 
guter ist. 

Neben diesen Nachkommenschaftsprtifnngen 
mtilBten dann die Versuche mit  besonderem 
Zuchtziel (Widerstandsf~ihigkeit gegen pflanz- 
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liche und tierische Sch~dlinge, besondere Holz- 
qualifiit u. dgl.) einhergehen. Sie sind erheblich 
schwieriger durchzufiihren und erfordern ein 
besonderes Mag yon Geduld und Ausdauer. 

Vor allem sind zu ihrem Gelingen noch eine 
Menge v o n  Vorfragen zu kl~iren, ohne deren 
L6sung die Versuche yon vornherein aussichts- 
los bleiben miissen. 

Beratungsstellen ffir angewandte Genetik. 

Von A. L. Hagetloorn, Soesterberg, Holland. 

Obgleich im allgemeinen die grol3e Bedeutung 
der Vererbungswissenschaft fiir die Ziichtung 
anerkannt wird, ist es nicht leicht, sich dariiber 
einig zu werden, welche Art yon Zusammen- 
arbeit zwischen Genetikern und Zfichtern ftir 
die Praxis am meisten Erfolg verspricht. In 
dieser Hinsicht stellen die Pflanzenziichtung 
und die Tierzucht ganz verschiedene praktische 
Probleme dar. 

Im allgemeinen kann man sagen, dab die 
Pflanzenztichtung in einer besehr~inkten Zahl 
von Instituten, in groBen Saatzuctitfirmen und 
dergleichen konzentriert ist, so dab hier die 
M6glichkeit geboten ist, dab ein paar Genetiker, 
welche sich in geniigender Weise auch in prak- 
tische Prohleme eingearbeitet haben, ein reiches 
Arbeitsfeld finden. In diesen F~illen k6nnen 
also die Genetiker selbst zfichterische Arbeit 
leisten. 

Mit der Tierzucht aber steht es ganz anders. 
Mit einigen wenigen Ausnahmen ist es aus- 
geschlossen, dab sich ein Genetiker in irgend- 
einem Institut direkt mit tierztichterischer Arbeit 
besch~iftigt, und die Verbesserung und Zucht- 
wahl irgendeiner Art zur Hand nimmt. Die 
Zucht einer Tierrasse ist meist in sehr vielen 
H~inden. Fast  jeder Landwirt, der in seinem 
Betrieb mit Tieren wirtschaftet, ist Mufig auch 
Ziichter, wiihrend er die Verbesserung seines 
Saatgutes den Spezialisten iiberl~igt. 

Es gibt auch in der Tierzucht Ffille, wo, ganz 
wie in der Pflanzenzucht, wahrscheinlich ein 
paar zentrale Zuchtstellen unter Leitung yon 
Genetikern die Durchschnittsqualit~t des Ma- 
teriales ganz erhehlich steigern wiirden. Ich 
denke hier an die Gefliigelzucht und an die 
Zucht der Seidenraupe. 

Weft die Zucht unserer groBen Haustiere in 
so vielen H~inden ist und jeder individuelle 
Ztichter nut  wenig Tiere besitzt, verfiigt jeder 
Z/ichter nur fiber sehr wenig Erfahrung. Je 
mehr die geziichteten Tiere dem Menschen nahe 
stehen, je mehr der Ztichter sich ihrer erinnert, 
desto gr6Ber ist die Gefahr, dab ungeniigend 

begriindete Generalisationen vereinzelter F~ille 
an Stelle einer reichen Erfahrung treten. Meines 
Erachtens erkl~irt sich nur auf diese Weise die 
Ffille falscher SchluBfolgerungen, welchen man 
speziell hei den Hundeziichtern und Pferde- 
ziichtern begegnet. 

Bis zu einem gewissen Grade tr i t t  bei den 
gr6Beren Haustieren das Herdbuch, die Stamm- 
buchfiihrung, an Stelle des Ziichters, wo es gilt, 
die Erfahrung der Ziichter zwecks Verbesserung 
des Tierbestandes auszunutzen. Auf die Dauer 
h~iuft sich doch eine Fiille yon Erfahrungen an, 
so dab ein anfangender Ztichter nicht immer 
wieder yon neuem seine eigenen Erfahrungen zu 
sammeln braucht. 

Der Genetiker, und speziell der praktisch 
orientierte Genetiker, kann hier enorm viel 
helfen. Denn der Genetiker, welcher selbst mit 
kleinen Versuchstieren (Mfiuse, Obstfliegen usw.) 
in grol3em Magstabe gearbeitet hat, hat sich 
eine Fiille yon ziiehterischer Erfahrung ge- 
sammelt. Aber am besten ist es, wenn er sich 
in die Prohleme der praktischen Tierzueht ein- 
gearheitet hat. Seine Erfahrung ist dann ge- 
wissermagen die Summe der Erfahrungen aller 
Tierziichter. Er  versteht es auch, die Erfah- 
rungen der verschiedensten Tierziichter mit- 
einander in Einklang zu bringen, weft er im- 
stande ist, zu beurteilen, weshalb in einem Fall 
ganz anders ztichterisch gearbeitet werden mug 
wie im anderen. 

Ein Genetiker, der die Methoden der prak- 
tischen Tierziichter einigermaBen kennen lernt, 
macht bald die Entdeckung, dab die Ztichter 
einer Tierart sich meistens gar keine Vorstellung 
davon machen, wie ihre Kollegen mit anderen 
Arten arbeiten. 

Gerade hier liegt ein vielversprechendes 
Arbeitsfeld Iiir den Genetiker, der mit den 
Zfichtern zusammenarbeiten will. Wenn er die 
verschiedenen Methoden der Zucht hei ver- 
schiedenen Arten kennt, ist es ibm 6fters m6g- 
lich, in gegebenen F~illen den Ziichtern einer 
Art von Tieren, eine Methode zu empfehlen, 


