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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, 
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welche schon l~ngst bei irgendeiner anderen Art 
yon Tieren erprobt ist. Es kommt sogar vor, 
dab man einem Tierztichter helfen kann mit 
einer Pflanzenzuchtmethode, welche sich in 
seinem Spezialfall eignet, oder umgekehrt, dab 
man irgendein Pflanzenzuchtproblem hierdurch 
zur L6sung bringen kann, dab man eine Tier- 
zuchtmethode anwendet. 

~leines Erachtens bietet eine Beratungsstelle 
ftir angewandte Genetik die beste Gelegenheit, 
den Ztichtern bei ihrer Arbeit zu helfen. Ich 
grtindete vor wenigen Jahren solch eine Be- 
ratungsstelle. Pflanzenzfichter wie Tierzfichter 
haben sich mit ihren Zuchtproblemen an reich 
gewandt, und jedesmal versuche ich, ihnen so 
gut wie m6glich mit Rat  und Tat  zu dienen. 

Da vor  kurzem auch in Deutschland eine der- 
artige Beratungsstelle fiir angewandte Genetik 
er6ffnet worden ist (durch die Deutsche Gesell- 
schaft fiir Z/ichtungskunde) und wahrscheinlich 
in anderen L/indern noch mehrere folgen werden, 
erscheint es mir interessant, fiber diese Arbeit 
bier einiges mitzuteilen. 

Im allgemeinen habe ich die Erfahrung ge- 
macht, dab die erste Zeit die schwierigste war. 
Man muB sich erst in ein so neues Gebiet ein- 
arbeiten, aber man macht schon frfih die Er- 
fahrung, dab es Probleme gibt, welche immer 
wieder und wieder auftauchen. Wenn man mit 
Arbeit dieser Art besch/iftigt ist, macht man 
bald welter die Erfahrung, dab man dem einen 
6fters damit helfen kann, was man vom andern 
lernt. Und schlieBlich habe ieh auch sehr bald 
feststellen k6nnen, dab ftir diese Art yon Arbeit 
ein gewisser praktischer Blick ganz auger- 
ordentlich viel hilft. Theoretisch gesprochen 
sollte dies nattirlich nicht so sein; der Ztichter 
hat seine praktischen Kenntnisse, unde r  kommt 
nur um seine Erfahrungen theoretisch gedeutet 
zu haben, damit der Genetiker ihm weiter- 
helfen kann. Aber die tats/ichliche Erfahrung 
ist doch die, dab ein praktischer Blick, d .h .  
die F/ihigkeit, ein Pferd, ein Rind, ein Schwein 
usw. zu beurteilen, dem Genetiker in den Augen 
des Z/ichters recht viel Prestige verleihtE 

Immer und immer kommen wieder gleich- 
artige Probleme vor. Zu den allerh/iufigsten 
z/ihlen die vier nachfolgenden: 

A. Das Problem der ,,Riickschlagsfehler". 
Es tauchen in einem Tierbestande immer und 
immer wieder Individuen auf mit einem ge- 
wissen Fehler, u n d e s  kommt darauf an, solche 
Fehler los zu werden. 

B. Das Inzuchtproblem. Es kommen be- 

sonders h/iufig Fragen vor, die das Problem der 
Inzucht und der Blutauffrischung betreffen. 

C. Das Herstellen einer neuen Rasse. Der 
Z/ichter hat die Absicht, die Vorzfige zweier 
Rassen auf eine einzelne zu vereinigen, u n d e r  
sucht den Weg, welcher am schnellsten zu dem 
Ziele ftihrt. 

D. Die Produktionszucht. In schwierigen 
F/illen, wo es sich darum handelt, Tiere im Hin- 
blick auf Eigenschaften zu verbessern, welche 
man nur in einem der beiden Geschlechter be- 
werten kann. In diesem Falle der Produktion 
(Rindvieh, Geflfigel) kommen die Praktiker 
6fters, um sich Rat zu holen. 

Die Geflfigelztichter sind am h/iufigsten unter 
den Zfichtern, welche die Beratungsstelle be- 
nutzen, was bei dem hohen Aufschwung, 
welchen gerade in den letzten Jahren die 
Gefliigelzucht in Holland genommen hat, nicht 
wunder nimmt. 

Zfichter aller Art kommen zu der Beratungs- 
stelle, abet Pflanzenztichter am wenigsten, was 
aus dem im Anfang gesagten auch begreiflich 
erscheint. Neben Schweinezuchtproblemen sind 
auch ein paarmal Hundezuchtprobleme auf- 
geworfen; Pferdeztichter und Rindviehzfichter 
sind nur ganz vereinzelt vertreten. Einige Male 
sind dagegen prinzipielle Stammbuchangelegen- 
heiten behandelt worden. 

Es ist nattirlicherweise unvermeidlich, dab 
gelegentlich Fragen aufgeworfen werden, welche 
mit der Vererbungslehre niehts zu schaffen 
haben. Aber im allgemeinen daft man sagen, 
dab die holl/indischen Ztichter (es kommt auch 
gelegentlich einmal ein Deutscher um Rat fragen) 
den Zweck des Bureaus verstanden haben. 

Die fibergrol3e Mehrzahl der Angelegenheiten 
1/if3t sich brieflich abwickeln. Aber daneben 
reise ich aueh sehr oft zu den Ztichtern, um 
reich an Ort und Stelle welter zu unterrichten. 
Es kommen auch gelegentlich Ztichter, nament- 
lich Geflfigelztichter zu mir mit ihren Zucht- 
buchunterlagen, wenn es sich darum handelt, 
Zuchtst/imme zusammenzustellen. 

Die Anfangszeit war, wie schon mitgeteilt, 
am schwersten. Es geh6rt ziemlich viel Er- 
fahrung dazu, den Standpunkt der Ziichter und 
speziell auch die M6glichkeiten des gegebenen 
Materials zu fassen. Aber gerade ftir den Gene- 
tiker, welcher mit der Praxis zusammenarbeiten 
soil, ist so eine Beratungsstelle eine vorziigliche 
Lehrschule. 

Es w/ire sehr vim wert, wenn demjenigen, 
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welcher auf diese Weise mit den Ziichtern zu- 
sammenarbeiten will, eine Zuchtanstalt zur 
Seite stiinde, in welcher er auch selber prak- 
tische Zuchtprobieme an geeignetem Material 
studieren kann. Zur Zeit ist es in Holland noch 
unm6glich, aber mir pers6nlich ist klar, dab 
die paar praktischen Gefltigelzuchtprobleme mir 
vieles gelehrt haben. 

Die Zuchtmethode, welche man den prak- 
tischen Ziichtern vorschl~igt, soil natiirlicher- 
weise nicht nur theoretisch, sondern auch 6ko- 
nomisch ausfiihrbar sein. Es kommt vor, dag 
man gelegentlich mit einer Pflanzenzucht- 
methode in der Tierzucht oder umgekehrt vieles 
erreichen kann, z. B. mit der Methode der ,,Ver- 
edlungskreuzung", eine typische Tierzucht- 
methode, beim Zuckerrohr und bei der Zucker- 
rtibe. Aber hier k6nnen leicht grobe Fehler 
gemacht werden, wenn man die praktischen 
Folgen einer theoretisch sehr gut m6glichen 
Arbeitsmethode nicht zu iibersehen vermag. 

In der Zucht autogamer Pflanzen kann man 
leicht durch Kreuzung und Selektion in der F 2- 
und F 3-Generation die Eigenschaften zweier 
Pflanzen in einer neuen Rasse kombinieren. 
Man braucht hierzu sehr viel Material, aber ge- 
rade bei diesen Pflanzen sind die Kosten nicht 
zu hoch, und ist diese Methode ganz gut durch- 
zuffihren. Wenn man z. B. keine Erfahrung in 
der Tierzucht hat, k6nnte man leicht einem' 
Gefliigelziichter den Rat geben, durch Neu- 
kombination der Eigenschaften yon zwei ver- 
schiedenen Rassen durch Selektion innerhalb 
einer F 2-Generation eine neue aufzubauen. 

Mir sind tatsgchlich ein paar Fglle bekannt, 

wo ein Gefltigelziichter versucht hat, auf diese 
Weise eine neue wertvolle Gefliigelrasse zu 
schaffen. Die enorm grol3e Variabilit~t in der 
F 2 und die nicht zu unterschiitzende Schwierig- 
keit, dab man in diesem Material mehrere yon 
den wertvollsten Eigenschaften (Produktivit~it, 
Eigr613e usw.) nur in einem yon beiden Ge- 
schlechtern bewerten kann, machen diese Me- 
rhode hier praktisch unbrauchbar. 

Der Genetiker, welcher mit den Ziichtern 
zusammen arbeiten will, soil nicht nur wissen, 
auf welche Weise die Tierziichter gew6hnlich 
arbeiten bei der Perfektionierung ihrer Rassen, 
sondern er soil auch verstehen, weshalb Zucht- 
methoden beibehalten werden, damit er sie auch 
unter gewissen Umst~inden zweckentsprechend 
zu ~indern versteht. 

Im allgemeinen soll sieh der Genetiker vor- 
wiegend mit den Methoden, aber nieht mit dem 
Zweck der Selektion besch~iftigen, weil die prak- 
tischen Ziichter infolge ihrer gr613eren Erfah- 
rung sehr wohl wissen, was sie durch ihre Zucht- 
wahl zu erreiehen suchen. Aber es ist durchaus 
notwendig, dab der Genetiker die Zuchtmethode 
einem seri6sen Studium unterwirft, weil gerade 
in der Tierzucht besonders oft unberechtigte 
Generalisationen beobachteter Tatsaehen vor- 
kommen. Ieh denke hier an die vielen an- 
genommenen, aber in Wirklichkeit nicht be- 
stehenden Korrelationen. 

Das Zusammenarbeiten yon Tierziichtern mit 
Genetikern in Beratungsstellen fiir angewandte 
Genetik wird ohne Zweifel sowohl ftir die 
Wissenschaft wie auch fiir die Tierzucht yon 
Nutzen sein. 

Saatzuchtwirtschaft Hasenberg. Die Land- 
wirtschaftskammer fiir die Provinz Ostpreul3en, 
ver~reten dutch Herrn Pr~tsidenten Dr. BRANDES, 
und die Gesellschaft zur F6rderung deutscher 
Pflanzenzucht, vertreten durch ihren Vorsitzenden 
Herrn Direktor Dr. h. c. I~Ot~xE, tibergeben hiermit 
das Ergebnis ihrer Aussprache fiber den in Heft 2 
der Zeitschrift ,,Der Zfichter" erschienenen Artikel 
der Gesellschaft zur F6rderung deutscher Pflanzen- 
zucht wegen der Subventionierung der Saatzucht- 
wirtschaft Hasenberg der Landwirtschaftskammer 
aus Mitteln der Rentenbank-Kreditanstalt der 
(Jffentlichkeit : 

,,Die Landwirtschaftskammer ffir die Provinz 
Ostpreugen hat Verst~ndnis daftir, dab die Ge- 
sellschaft zur F6rderung deutscher Pflanzen- 
zucht als die Vertreterin der privatwirtschaft- 
lichen Interessen der in ihr vereinigten Zfichter 
in der Subventionierung der Saatzuchtwirtschaft 

Hasenberg einen Pr~zedenzfall erblickte, der ihr 
eine Stellungnahme zu diesem Vorgang vom 
privatwirtschaftlichen Standpunkt aus erforder- 
lich erscheinen liel3. 

Die Gesellschaft zur F6rderung deutscher 
Pflanzenzucht erkennt an, dab die besondere 
Lage OstpreuBens eine besondere Behandlung 
und besondere t3etreuung ostpreui3ischer Be- 
lange erforderlich und verst~ndlich erscheinen 
]~13t." 
Mit diesen Feststellungen betrachten die Land- 

wirtschaftskammer ftir die Provinz Ostpreul3en 
und die Gesellschaft zur F6rderung deutscher 
Pflanzenzucht die zwischen ihnen wegen des Auf- 
satzes der Gesellschaft zur F6rderung deutscher 
Pflanzenzucht im ,,Zfichter" entstandenen Fragen 
ffir erledigt. 

gez. KOI~LE. gez. BRA~I~ES. 


