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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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zum korrespondierenden, 19oo zurn wirklichen 
Mitglied. Seit 19I 9 war WETTSTEIN Vizepr~isi- 
dent der Akademie, An der Universit~t war 
er 19o 9 Dekan, 1914 Rektor, in welcher Eigen- 
schaft er in einer denkwiirdigen Rede ftir den 
Charakter der Universit~iten als lebende Ver- 
bindung yon Lehre und Forschnng eintrat. Friih- 
zeitig wurde er zum Hofrat  ernannt und in das 
Herrenhaus berufen, die Universitfit Bonn 
w~ihlte ihn zum Ehren- 
doktor, und zahlreiche 
Akadernien z~ihlten ihn 
zu ihren ausw/irtigen 
Mitgliedern. Die Kaiser 
Wilhelm - Gesellsehaft 
w~hlte ihn zun~iehst 
zurn Senator und hat te  
die Absicht, ihn in den 
n~iehsten Jahren an die 
Spitze ihrer wissen- 
schaftlichen Organisa- 
tion zu stellen. 

In dieser Zeitschrift 
sollen nicht W~TT- 
STEINS wissenschaft- 
liche Hauptverdienste,  
die das Gebiet der 
systernatischen Bota- 
nik und der Pflanzen- 
geographie betreffen, 
gewiirdigt werden, son- 
dern lediglich seine 
Arbeiten und E r r u n -  
genschaften auf dem 
Gebiete der Abstam- 
rnungs undVererbungs- 
lehre kurz besprochen 
werden.WETTSTEIN lag 
weniger die rein ex- 
perirnentelle T~itigkeit 
als vielrnehr die Gabe 
scharfsinnige SchluB- 
folgerungen zu ziehen 
und eine Fiille von Anregungen zur L6sung noch 
nngekl~irter biologischer Fragen zu geben. 

Angeregt durch KERNER, welcher vom syste- 
rnatischen Standpunkte aus dern Bastardierungs- 
problem stets grol3es Interesse zugewendet hatte,  
beschfiftigte sich WETTSTEIN bereits in einer 
seiner ersten Arbeiten (1888) darnit, die Bastard- 
natur  einer Anzahl von Coniferen aus derGattung 
Pinus und Juniperus durch den anatornischen 
Nachweis der Mittelstellung ihrer Bl~itter sicher- 
zustellen. Eine analoge Verwertung findet die 
anatomische Methode auch in WETTSTEINS be- 
kannten Monographien tier Gattung Euphrasia 

n n d  Gentiana (I895, 1896 ). Einen Fall yon 
Knospenmutation mit hoher Erblichkeit (bis zu 
70%) bei Naehzucht aus Samen, bei Ausschlug 
yon Frerndbestiiubung, beobachtete WETTSTEIN 
(1904) an einern Exemplar yon Sedum re/lexum, 
welches an einern Sprog einen deutlich fasziierten 
Seitenast trug. Offers zitiert wird WETTSTEINS 
Beobachtung (19o8) an zwei vegetativ, nicht 
sexuell vermehrten Bastarden der Gattung 

Sernpervivum, die ur- 
spriinglich fast steril, 

sp~iter vermutlich 
durch iJberpflanzen in 
ein anderes Milieu be- 
deutend fruchtbarer 
wurden. In zwei Ab- 

handlungen (192o, 
1927), die auch fiir den 
gfirtnerischen Pflan- 
zenztichter yon Inter- 
esse sind, versucht 
WETTSTEIN die schon 
yon KEI~NEI~ aufge- 
stellte These zu bekr~f- 
tigen und als experi- 
mentell nachgewiesen 
hinzustellen, dab un- 
sere Gartenaurikeln 
lediglich yon den Ba- 
starden zwischen Pr. 
auricula und Pr. hir- 
suta = Pr. pubescens 
herzuleiten seien. (Von 
Pr. hortensis wurde 
eine polyrnorphe Toch- 
tergeneration erhalten, 
unter deren Formen 
auch an Bliitenfarbe, 
Bliitezeit und Behaa- 
rung hirsuta-gleiehe be- 
obachtet wurden). 

Weft iibertroffen 
werden aber diese klei- 

neren experirnentellen Arbeiten durch seine zahl- 
reichen mehr spekulativen Studien und Vortr~ige 
fiber Artbildung und Starnrnesgeschichte der 
Pflanzen (II  Einzelpublikationen I9OO--I928 ), 
worin er rnit einer seltenen Idberzeugungstreue 
und scharfsinnigen Dialektik die Lehre yon der 
direkten Anpassung und Erblichkeit ihrer Effekte 
im Geiste des Neolamarckisrnus, besser gesagt 
eine ,,Forrnenneubildung dutch exogen bedingte 
Korrelation" vertr i t t  und verficht. Diese Ar- 
beiten mtissen selbst den Gegnern dieser An- 
schauung, welche WETTSTEIN selbst durchaus 
nicht einseitig und exklusiv (selbst gegeniiber 
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d e m  Selektionsprinzip) fal3te und nur als einen 
der vielfachen Wege der Formenneubildung ge- 
wertet wissen wollte, Achtung und Bewunde- 
rung einfl613en. Leitend bei dieser hohen Be- 
wertung /iul3erer Faktoren ffir die Neubildung 
pflanzliche r 'Formen waren filr WETTSTEIN 
Untersuchungen, welche den Saison-Artdimor, 
phismfis gewiss6r Wiesenpflanzen, besonders 
Enzian u nd Augentrost, betrafen (19oo). In dem 
allj/ihrlich regelm~igig sich wiederholenden Schnitt 
der Wiesen und Fdde r  erkannte er den Faktor,  
welche r zun~ichst durch Auslese d~s Entstehen 
der saisondiinorphen Arten herbeiftihrt, wobei 
im a!igemeinen die sp/itbliihenden Formen den 
mutmaBlichen Stammarten ngher stehen als die 
friihbliihenden. Durch'Reisebeobachtunge n, die 
er speziell in S i ldb ras i l i en -  an Eichen, Kir- 
schen, Pfirsichen, Quitten, an Lein nnd zahl- 
reichen, aus Europa eingeschleppten Unkrfiu- 
tern - -  machen konnte, wurde er darin best/irkt, 
dem Klima einen sehr weitgehenden ver/indern- 
den Einflug auf die Formgestaltung zuzuschrei- 
ben und zahlreiche Effekte d irekter Anpassung 
zu statuieren. Mit I)OLLO gelangte WETTSTEIN 
dazu,~ den phylogene.tischen Vorg~ingen eine 
Nichtumkehrbarkeit  der Entwicklung zuzu- 
schreiben in der Weise, dab funktionslos ge- 
wordene Organe bei Auftreten eines beziiglichen 
Bediirfnisses nicht wieder funktionstilchtig wer- 
den, sondern durch Neubildungen von entspre- 
chender Leistung ersetzt ~werden; als Beispiel 
hiefiir beschrieb er die Produktion von warzen- 
f6rmigen Assimilationsorganen bei gewissenKak- 
teen (besonders dell Mammilareae), deren Laub= 
bl/itter bis zu v611igem Fehlen reduziert erschei- 
nen. Gewil3 rnag die Auffassung nicht wenigeri 
als Effekte direkter Anpassung gedeuteter Spe- 
zialf~ille strittig erscheinen - -  o b  individuelle 
Modifikation mit Zwecktendenz und Schein- 
erblichkeit in tanger Generationenreihe, ob exo- 
gene Xleinmutation mit genomischer Umpr/i- 
gung, ob Selektion unter Gemischen gegebener 
Linien oder unter Produkten sei es exogener, 
sei es spontaner Mutation oder unter Spaltungs- 
abkSmmlingen nach Bastardierung. Auf jeden 
Fall aber mug WETTSTEINS hohe Bewertung 
des anpassungsyeeisen Reaktionsverm6gens in 
der pflanzlichen Morphogenese als biologisch 
tief gedacht und als ftir den direkten Beobachter 
wie filr den Deszendenztheoretiker h6chst an- 
regend bezeichnet werden. Man mag dabei 
WETTSTEINS anfgngliche Mindereinsch~itzung des 
so fruchtbar gewordenen Mendelismus als nicht 
gerechtfertigt empfinden, an dem er speziell die 
Vorstellung einer Stabilit~it der Gene kritisierte 
und mit Recht die Extremauffassung einer rein 

komhinatorischen Ableitung neuer Biotypen 
etwa :gar mit Selektionshypothese, ebenso die 
Auffassung der Evolution als eines Prozesses 
fortschreitender Degeneration ablehnte. Dal3 
die kurz gekennzeichneten Anschauungen WETT- 
STEINS auch in seinem klassischen Handbuch 
der systematischen Botanik, welches 19oi--19o8 
erstmalig erschien und 3 Auflagen erlebte, und 
das man als sein stammesgeschichtliches Glau- 
bensbekenntnis bezeichnen kann, hSchst an- 
regenden Ausdruck fanden, sei hier mehr 
nebenbei erwghnt. In diesem hat WETTSTEIN 
einerseits die vielseitige Anwendbarkeit seiner 
ge0graphisch-morphologisehen Methode der 
wechselseitigen Exklusion nahe verwandter Ar- 
ten dargetan, andererseits in bedeutsamer Weise 
zu phylogenetischen Fragen Stellung genommen. 
Er  hat dabei speziell den Versuch gemacht die 
typisch zwittrige Bliite der Angiospermen yon 
Inflorescenzen der Gymnospermen mit typisch 
eingeschlechtlichen Einzelbliiten unter starker 
Vereinfachung abznleiten bzw. unter Zuweisung 
einer Mittelstellung an die Monochlamydeen. In 
diesem Sinne lieB sich einerseits das gelegent- 
liche Auftreten yon zwittrigen Einzelbltiten 
bei Angeh6rigen dieser Gruppe deuten, anderer- 
seits das Vorkommen von Ans~itzen zur Zwei- 
geschleehtlichkeit in Form endstfindiger weib- 
licher Blilten in ursprtinglich m~innlichen In- 
florescenzen hochstehender Gymnospermen, so 
regelm/il3ig als progressive Eigenttimlichkeit bei 
einer dalmatinischen Ephedra-Art. 

WETTSTEIN war der geboren e Organisator, der 
sich tiberall m[t Begeisterung an die Spitze 
Stellte, wenn es galt, der Wissenschaft, der aka- 
demischen Jugend oder dem Vaterlande einen 
Dienst zu erweisen. Zweimal hatte er in seinem 
Leben - -  in Prag und in Wien - -  Gelegenheit, 
botanische Institute zu schaffen, botanische 
Gfirten anzulegen oder auszugestalten, die In- 
stitute mit Lehrmitteln und mit Sammlungen 
zu versehen, die er teilweise yon seinen eigenen 
Reisen aus Brasilien und Afrika mitbrachte oder 
durch Reisen seiner Mitarbeiter und Schiller aus 
dem Orient, aus China und anderen L~indern 
gewann. Auch schuf er zwei alpine Versuchs- 
g~irten. Viel zu danken haben ihm ganz beson- 
ders die Akademie der Wissenschaften in Wien, 
ferner die biologische Versuchsanstalt in Wien, 
die hydrobiologische Station in Lunz und die 
frfihere zoologische Station in Triest. Aber auch 
zahlreichen naturwissenschaftlichen Vereinen 
und Gesellschaften, besonders der zoologisch- 
botanischen Gesellschaft in Wien, die er 19Ol 
bis 1919 leitete, und der 5sterreichischen Garten- 
baugesellschaft, deren Ehrenpriisident er war, 
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widmete WETTSTEIN vim Zeit und Miihe, Be- 
denken wir ferner, dab er seit dem Jahre 1884 
Herausgeber der Osterr. bot. Zeitschrift, sp~ter 
Mitherausgeber der Zeitschrift ffir induktive 
Abstammungs- und Vererbungslehre war, sich 
ferner rege an den volkstiimlichen Universit~ts- 
kursen sowie an Wohlfahrtseinrichtungen Iiir 
die studierende Jugend - -  in der Kriegszeit 
schuf er das Universit~tsspital - -  beteiligte, sich 
in hervorragender Weise in den Dienst der 
6sterreichischen Wissenschaftshilfe und der 
Pflege internationaler Zusammenarbeit stellte, 
Kongresse, Ausstellungen und Studienreisen 
organisierte, allj~ihrlich zahlreiche Vortr~ge im 
In- und Auslande Melt, auch Reisen unternahm, 
und nicht selten kulturpolitischen Kreisen - -  so 
speziell der 6sterreichisch-deutschen Arbeits- 
gemeinschaft - -  mit Rat  und Tat gefiillig war, 
so ist es begreiflich, dab ihm die Zeit zu kurz 
wurde under  zu seinem eigenenLeidwesen immer 
weniger seiner Lieblingsbesch;iftigung, der scien- 
tia amabilis nachgehen konnte. 

WETTSTEIN war ein ausgezeichneter Redner, 
der es verstand, nicht nur in seinen Vorlesungen 
besonders anregend zu wirken, sondern auch 
bei wissenschaftliehen Vortr~gen, Versamm- 
lungen, Kongressen und Tischreden die Znh6rer 
zu begeistern. Bei Streitfragen hatte er als 
Leiter von Versammlnngen ein ganz besonderes 
Geschick, stets eine Plattform zu finden, die 
schlieBlich und endlich alle Parteien befriedigte. 
WETTSTEIN hatte ein seltenes Ged~chtnis und 
eine frappante Auffassungsgabe. Er beherrschte 
daher das Gesamtgebiet der Botanik so meister- 
haft wie kaum ein anderer und konnte, was heute 
immer schwieriger wird, auch in Spezialisten- 
kreisen noch immer anregend wirken. Seine 
Triebfeder war ein geradezu fanatisches Pflicht- 
gefiihl und ein unerschtitterlicher Glaube an 
menschlichen Edelsinn. Bei diesem bewunderns- 
werten Uberreichtum yon WETTSTEINS Lebens- 
arbeit bMbt  es doch zu bedauern, dab sein 
Haupttalent  als Organisator wissenschaftlicher 
und kultureller Unternehmungen nicht zu voller 
Auswirknng gelangen konnte, indem ihm eine 
umfassende Stellung in der Leitung des Hoch- 
schulwesens oder des Forschungsbetriebes oder 
des kulturpolitischen Lebens versagt geblie- 
ben ist ! 

So wird die Erinnerung anWETTSTEIN dauernd 
in seinen Werken weiterleben, noch lebhafter 
aber bei allen seinen Freunden, denen es vet- 

g6nnt war, diesem sonnigen, stets gefiilligen und 
freiheitlich gesinnten Nanne nahe zu stehen, 
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