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Bedeutung der Landsorten ffir die Pflanzenztichtung ~. 
Von F .  C h r i s t t a n s e n - W e n i g e r ,  Ankara  (Tfirkei). 

Es mag  iiberfifissig erscheinen,  heu te  noch 
f iber  die B e d e u t u n g  der  Landso r t en  f/it  die 
Pf ianzenzf ichtung zu sprechen,  da  diese wohl  
k a u m  yon einen Zfichter  geleugnet  wird.  W e n n  
ich es doeh tue,  so geschieht  es aus dem Gedan-  
ken heraus ,  dab  sich unsere Ste l lung zu dem 
zi ichter isehen W e r t  der  Landso r t en  mi t  der  for t -  
schre i t enden  Zf ichtung und  m i t  der  Wei t e r -  
en twick lung  unserer  Erkenn tn i s se  ge~indert hat .  

1 Vortrag, gehalten auf der Tagung der intef- 
nationalen Pflanzenzfichter-Vereinigung am I i.  Juni 
I93I  zu Berlin. 

Der Zfichter, 3. Jahrg. 

Ursprf ingl ich waren  die vo rhandenen  Popu-  
lationCn die wesentl iche Arbe i t sg rund lage  fi ir  
den Z/ichter .  Aus  ihnen wurden  die le is tungs-  
ffihigsten Linien isoliert  und zu neuen Zucht -  
sor ten  entwickel t ,  i-Iier l ieferte die Landso r t e  
das d i rekte  Aus.gangsrnaterial  fiir den Zfichter.  

Allm~ihlich gewann aber  die Bas ta rd ie rungs -  
z i ich tung gegeni iber  der  Auslesez i ichtung aus 
natf i r l ichen Popu la t ionen  i m m e r  mehr  an  Be- 
deutung.  Sic kombin ie r t e  erfolgreich wer tvol le  
E igenschaf ten  verschiedener ,  auch ausl~indischer,: 
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Sorten. Mit for tschreitendem Erfolg wird aber 
die weitere Entwicklung abh~ngig von dem Vor- 
handensein neuer Erbeinheiten, die die schon 
bestehenden Kombinationen in der gewiinschten 
Richtung erg~inzen k6nnen. Ganz besonders 
deutlich wird dies dort, wo spezielle Zuchtziele 
verfolgt werden sollen. Es sei in der Weizen- 
ztichtung z .B.  erinnert an die Ztiehtung auf 
Rostwiderstandsf~ihigkeit, auf Qualit~t, auf ge- 
ringe Bodenanspriiche usw. Hier kann die 
Bastardierungszfichtung nur weiterffihren, wenn 
ihr neue spezifisehe Erbanlagen zur Verfiigung 
stehen, die sie mit den vorhandenen Hochzuch- 
ten zu neuen hochleistungsf~ihigen in der ge-  
w/insehten Richtung ver/tnderten Formen kom- 
binieren kann. 

Wenn auch jetzt  noch die reine Ausleseztich- 
tung aus Landsorten Resultate erzielen kann, 
wie j a eine Anzahl neuerer Zuchten zeigen, so 
scheint mir heute fiir die Beurteilung des ziieh- 
terischen Wertes der Landsorten das Schwer- 
gewicht doch auf der Frage zu liegen: sind die 
Landsorten in der Lage, Linien mit spezifisehen 
fiir die Ztiehtung wesentlichen Erbanlagen zu 
liefern? 

Von diesem Gesichtspunkt aus wurden unsere 
Untersuchungen an Landweizen vorgenommen. 
In den angetroffenen Best~nden wurden eine 
m6glichst grol3e Anzahl yon Einzel~ihren aus~ 
gelesen und nach M6glichkeit dabei alle morpho- 
logisch unterscheidbaren Formen ohne Riick- 
sicht auf die Ausbildung der Ahren bzw. der 
Pflanzen erfal3t. Das so gewonnene Material 
wurde dann spitter im Zuchtgarten einer Nach- 
kommenschaftspriifung unterworfen. 

1927 wurden Tei le  yon Westpolen, Mittel- 
und Oberschlesien durchreist, 1928 im Auftrage 
der tfirkisehen Regierung Mittel-, Stid-, West- 
anatolien und Ostthrazien, 193o mit Unter- 
stiitzung der Notgemeinsehaft der deutschen 
Wissensehaft West-, Kongrel3polen und Gali- 
zien 1, 

Die Landweizen Schlesiens, West-, Kongrel3- 
polens und Galiziens zeigen einen relativ gleich- 
m~iBigen Gesamtbestand an Ph~inotypen, wenn 
auch das Verh~iltnis, in dem die einzelnen For- 
men in den Populationen auftreten, sich teil- 
weise vollkommen umkehrt.  So fanden wir in 
den westlichen Gebieten ziemlich einheitlieh 
Landweizen, in denen eine lockere, weige, un- 
begrannte, unbehaarte Vulgareform vorherrscht. 
Relativ selten sind begrannte, braune und be- 

1 ]Eingehende Berichte hiertiber linden sich im 
Ziichter x93I, H. 3, so dab bier auf die Anfiihrung 
zahlenmXBiger Belege verzichtet werden kann. 

haarte Formen. In Gatizien treten die begrann- 
ten braunen Formen in den Vordergrund, weiter 
treten st~irker hervor die unbegrannten braunen 
und zum Teil auch die begrannten weiBen, so 
dab die Weizen rein ~iul3erlich ein vollkommen 
anderes Bild bieten. In dieser Ver~inderung 
haben wir eine Anpassung an die verfinderten 
klimatischen Wachstumsbedingungen zu sehen. 

Die Nachkommenschaften zeigten in alien 
beobachteten Nerkmalen groge Verschieden- 
heiten. Selbst bei den in der ~hrenform nicht 
unterscheidbaren Linien ergaben sich mannig- 
Iache verschiedene Anlagen, so in der Halm- 
l~inge, in der Reife, in der Kornbeschaffenheit 
usw. Die Nachkommenschaffspr/ifung erwies 
einwandfrei, dab eine grol3e Anzahl erblich dif- 
ferenzierter Linien im Ausgangsmaterial vor- 
handen gewesen war, die zum Teil stark" ver- 
schiedene I/Jr die Ztichtung sehr wertvolle An- 
lagen aufwiesen. Die weitaus meisten kommen 
dabei wegen zahlreicher M~ingel fiir eine direkte 
Weiterziichtung hie in Frage, sind aber t rotzdem 
wegen einiger oder einer Anlage als Kreuzungs- 
material unersetzbar. 

Die Weizen Anatoliens zeigten s ch o n  rein 
morphologisch einen ungleieh gr6Beren Formen- 
reichtum. Die Naehkommensehaftsprfifung er- 
gab auch hier eine grol3e Anzahl Linien mit den 
verschiedensten Anlagen. Hier sei nur eine 
hervorgehoben, die ftir die Weizenzfichtung 
Inneranatoliens eine grol3e Bedeutung hat. 

Die Zuehtstationen der anatolischen Hoch- 
ebene 1 haben unter stark wechselnden klima- 
tischen Bedingungen zu arbeiten, vor allem in 
bezug auf das Eintreten der an sich schon sehr 
geringen Niederschl/ige, So fiel im Herbst 1934 
in Ankara so wenig Regen, dab die zwischen dem 
15. und 18. Oktober gemachten Aussaaten erst 
im Januar  1931 auflaufen konnten. Die ge- 
fiihrlichste Zeit fiir den Weizen ist aber die 
der extremen Temperaturwechsel im Friihjahr. 
Vor allem im M~irz treten naeh seh r  warmen 
Tagen pl6tzliche K~ilteriickschl~ige mit Nacht-  
fr6sten his zu - - i o  ~ ein, die die infolge der vor- 
hergehenden giinstigen Witterung in schnellem 
Waehstum begriffenen Pflanzen augerordentlich 
stark seh~digt. 

Bei der groBen Sommerdiirre kann aber ge~ 
rade in Ankara eine solche Seh~idigung, die zum 
mindesten einige Tage Waehstumsverz6gerung 
nach sich fiihrt ffir das Ausreifen des Kornes 
und damit fiir den Gesamtertrag auBerordent- 

1 Auch die anderen Ziichter Kleinasiens haben 
die besonderen klimatischen 13edingungen in Rech- 
hung zu stellen, so KLEYE in Adapazar bei der 
Mais- und Kartoffelziichtung in der Sakariaebene, 
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lich nachteilig werden. Im Frfihjahr i931 , wo 
wir im M/irz einen besonders heftigen Tempera- 
tursturz hatten, waren am Morgen nach dem 
Nachtfrost von -- lO,5 ~ die Weizenfelder voll- 
kommen braun. Bei unseren Auslesen zeigte 
neben Triticum monococcum nur ein Stamm yon 
Triticum vulgare eine fast absolute Unempfind- 
lichkeit hiergegen und gewann damit in der 
Folgezeit in seiner Entwicklung einen erheb- 
lichen Vorsprung vor allen anderen St~immen. 
Trotz ihrer sonst wenig befriedigenden Eigen- 
schaften gewinnt diese aus einer Population 
Ostanatoliens ausgelesene Linie ftir unsere Zfich- 
tung hierdurch eine fiberragende Bedeutung. 

Es ist also die oben gestellte Frage, ob die 
Landweizen a l s  Lieferanten yon Linien mit 
neuen, in der Z-fichtung noch nicht ausgenutzten 
Erbfaktoren in Frage kommen, dahin zu beant- 
worten, dab sie infolge ihres grol?en Linienreich- 
tums ein f/ir die Kombinationszfichtung uner- 
setzliches Material darstellen. Aus ihnen sind 
heute noch die Unterlagen fiir viele der ange- 
strebten Fortschritte der Bastardierungszfich- 
tung zu erlangen. 

Nach einer eifrigen Diskussion fiber die Frage 
der Landsorten wurde die Ausarbeitung einer 
Resolution beschlossen, die dann in der folgenden 
Form die einstimmige Annahme der General- 
versammlung der Association internationale des 
s~lectioneurs de plantes fand: 

,,Die in Berlin tagende Association internatio- 
hale des s61ectioneurs d e  plantes ist der Mei- 
hung, dab die Erhaltung der Landsorten unserer 
Kulturpflanzen heute eine der wichtigsten 
pflanzenztichterischen Aufgaben darstellt. 

Die Mehrzahl der Sorten ist heute infolge der 
Verbesserung der landwirtschaftlichen Kultur in 
Gefahr des v611igen Aussterbens. In diesen 
Landsorten steckte aber ftir die weitere Pflan- 
zenzfichtung ein geradezu unsch~tzbares und 
unersetzliehes Material. Die Vertreter der ein- 
zelnen Lfinder werden dringend gebeten, bei 
ihren Regierungen dahin vorstellig zu werden, 
dab jedes Land, die in seinen Grenzen heute 
noch vorhandenen Landsorten sammelt und er- 
h~lt. 

Zu diesem Zweck sollen erstens im ursprfing- 
lichen Anbaugebiet durch geeignete Landwirte 
oder Anstalten geniigend groBe Fl~ichen auch 
weiterhin mit den alten Landsorten nach den 
alten Bestellungsmethoden angebaut werden. 
Zweitens soll aus den Landsorten eine m6glichst 
groge Zahl von den in ihnen enthaltenen mor- 
phologisch und physiologisch verschiedenen Li: 
nien isoliert und in den geeigneten Instituten 
weiter erhalten werden. 

In dieser Weise mfissen die Landsorten aller 
Kulturpflanzen einschlieglich Obst und Gemfise 
erhalten werden." 

R i c h a r d  W e t t s t e i n  R i t t e r  y o n  W e s t e r s h e i m  J' .  

Von Er ich  v, Tschermak,  Wien. 

Mit R. WETTSTEIN wurde am IO. August d . J .  
der botanischen Wissenschaft einer ihrer her- 
vorragendsten Ftihrer, dem 6sterreichischen 
Staate eine seiner prominentesten Pers6nlich- 
keiten entrissen, die wohl auch pr/idestiniert 
gewesen w/ire schon in der alten Monarchie eine 
fiihrende Rolle als Unterrichtsminister, in der 
Republik als Bundespr/isident zu spielen. Zu 
rasch ist dieses leuchtende Meteor, yon dem noch 
viel Glanz zu erwarten war, verl6scht. Die Trauer 
um diesen Gelehrten ist besonders in 0sterreich 
und Deutschland eine allgemeine und selten 
weitverbreitete, da WETTSTEIN durch seine be- 
strickende Liebenswfirdigkeit, durch den ganz 
ungew6hnlichen Zauber seiner Pers6nlichkeit, 
durch sein seltenes Pflichtbewugtsein und durch 
seine Gro[3z/igigkeit im Fluge die Herzen aller 
Menschen eroberte, die ihm im Leben begeg- 
neten. Da es ferner in dem leicht beweglichen 
Wesen WETTSTEINS lag, m6glichst viel Land 

und Leute kennenzulernen, seine bekannte 
Hilfsbereitschaft ihm auBerdem einen Strom yon 
Bittstellern und Ratsuchenden zuzog, ist die 
Zahl der um ihn trauernden Freunde, Kollegen, 
Schiller und ihm n~iher- oder weiterstehenden 
Bekannten eine ungew6hnlich groBe. Aus einer 
Beamtenfamilie stammend, deren Vorfahren in 
der Schweiz lebten, wurde WETTSTEI~ am 3 o. Juni 
1863 in Wien geboren. Der Aufstieg seiner Lauf- 
bahn war seinen iiberragenden F/ihigkeiten ent- 
sprechend ein ungew6hnlich rascherl Mit 22 Jah- 
ren war er Assistent bei seinem sp~iteren Schwie- 
gervater, dem beriihmten Botaniker A. KERNER 
von MARILAUN in Wien, mit 24 Jahren Privat- 
dozent, mit 29 Jahren bereits Professor ffir 
systematische Botanik an der deutschen uni l  
versit~it in Prag, mit 36 Jahren in gleicher Stel: 
lung Ordinarius und Direktor des botanischen 
Gartens in Wien. Die Akademie der Wissen~ 
schaften in Wien w/ihlte ihn schon im Jahre I895 
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