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Zum 60. Geburtstag. 

(Aus dem Institut ffir gSrtnerische Botanik und Pflanzenzfichtung, Pillnitz.) 

Klonselektion bei .Er[ca gracilis in den siichsischen Spezial-Erikenbetrieben. 
Von W .  GIe~sberg. 

In Dresden und Leipzig spielt die Kultur yon 
Erica gracilis eine groBe Rolle. Auger in Sachsen 
sind grSBere Erikabetriebe, z. B. in Bremen, in 
Burg b. Magdeburg und bei Frankfurt  a. M. Die 
Vermehrung der Eriken erfolgt durch Stecklinge, 
im wesentlichen durch August-, seltener durctl 
Januarstecklinge. Die etwa drei Jahre bis zur 
verkaufsfertigen Ware dauernde Kultur  ist nicht 
einfach, zumal sie mannigfachen Wechself~illen 
ansgesetzt ist, die, teils parasit~re St6rungen 
(z. B. Befall durch Oidium ericinum Erik., 
Uredo ericae Naum.), teils physiologische Hem- 
mungen infolge ungiinstiger Boden- und Wasser- 

verh/iltnisse, mitunter den Kulturerfolg schwer 
beeintr~tchtigen, ja in Frage stellen. Infolge von 
physiologischen StSrungen, die dutch ungeeig- 
nete Bodenzusammensetzung oder falsche 
D/ingungsmaBnahmen und unsachgem~Be Be- 
w~isserung bedingt sind, sind schon in manchen 
Betrieben lO--3oooo Pflanzen, manchmal der 
ganze Bestand gesttirzt. Diese Wechself~ille in 
der Kultur haben bei den meisten Erikenziich- 
tern eine groBe Unsicherheit gegeniiber ihrem 
Vermehrungsmaterial hervorgerufen und haben 
bewirkt, dab einzelne Betriebe in wiederholtem 
Wechsel aus anderen Betrieben neue Mutter- 
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pflanzen bezogen, in der Meinung, dab der 
giinstigere Stand der Pflanzen in einem anderen 
Betriebe fiberwiegend durch g/instigere Rasse- 
eigenschaffen der Vermehrungspflanzen her- 
vorgerufen wurde. Im Zusammenhang mit 
diesem durch Kulturriickschl~ige bedingten 
Pflanzenaustausch hat  sich die Meinung ent- 
wickelt, dab Erica gracilis bei fortdauernder 
vegetativer Vermehrung in einem Betriebe aus- 
arte und dab es notwendig sei, ,,frisches Blur" 
in die Kultur zu bringen. Abgesehen davon, dab 
es natfiflich an sich m6glich ist, dab ungiinstige 
Kultur- und Vermehrungsbedingungen in einem 
Betriebe allm~ihlieh zu einer starken Beein- 
tr~chtigung der Zuchtresultate fiihren k6nnen, 

I II  
Abb. I. Standardpflanzen yon Erie~ gracilis. (Dresden I93o.) 

I. Erste Gr6fle. II .  Kleinster Typ. 

dab vor allem Pilzverseuchung eines Betriebes 
den Zuchterfolg immer mehr in Frage stellt, 
so dab ern~ohrungsphysiologisch einwandfreies 
Material und Material, das keinen parasit~iren 
St6rungen ausgesetzt war, anf~nglich relativ 
gfinstigere Kulturerfolge verspricht und dab der 
Anschein erweckt werden k6nnte, dab eine 
bessere Rasse vorliegt, sind die Erikenbetriebe 
bei dem st/indigen Untermischen der Rassen 
gar nicht sicher, ob sie nieht beim Wechsel des 
Vermehrungsmaterials ihre eigene Herkunft, nur 
in etwas giinstigerem Kulturzustande, wieder- 
erhalten. 

Ab und zu hat  Samenaussaat stattgefunden, 
aber die S~mlinge wurden, wenn sie nicht sehr 
auffallende Farben- oder Wuchsunterschiede 
gegenfiber den iiblichen Rassen zeigten, wie die 
anderen Vermehrungspflanzen behandelt, so dal3 
ein schon bestehendes Rassengemisch durch jede 
Samenanzucht noch verst/irkt wurde. Eine 

systematische S~mlingsselektion ist noch nicht 
erfolgt, nattirlich fehlt auch noch jede zfichte- 
rische Bearbeitung auf bestimmte Ziele, wie Mehl- 
tauimmunit~t oder -resistenz, Blfihwilligkeit, 
Bliihbeginn, Starkwfichsigkeit, Wuchsform u. a. 

Die heute vorhandenen Produktionsunter- 
schiede einzelner Betriebe sind mithin iln we- 
sentlichen bedingt dureh mehr oder weniger 
Kulturgeschicklichkeit und Gunst oder Ungunst 
der allgemeinen Bedingungen des Kulturortes 
und des benutzten Kultursubstrates, vor ahem 
der benutzten Heideerde und des zur Mischung 
benutzten Sandes und des im Betriebe vorhan- 
denen Wassers, dessen wechselnder Alkalien- 
gehalt den Kulturerfolg in hohem MaBe be- 
stimmt. So ist an anderer Stelle (2, 3, 4) gezeigt 
worden, in wie hohem Grade der p~-Wert des 
Heideerde-Sandgemisches an dem Auftreten ge- 
wisser St6rungen beteiligt ist, und es wurde fest- 
gestellt, dab nicht allein der p~-Wert der rohen 
Heideerde und des benutzten Sandes, sondern 
aueh die weitere Behandlung des Heideerde- 
Sandgemisches, so die Art der Grunddiingung 
und Art und Menge der fttissigen Diingung, die 
den urspr/inglichen pE-Wert weitgehend zu ver- 
findern in  der Lage sind, die Vegetation der 
Eriken beeintr~ichtigen. Die Erikenziichter 
wissen selbst, dab es z. B. sehr auf den Zeitpunkt 
des Riickschnittes der Pflanzen ankommt, dab 

�9 es durch geeigneten Schnitt in Verbindung mit 
den Dtingungsmal3nahmen m6glich ist, den 
Gesamtwuchs der Eriken zu beeinflussen und 
mehr oder weniger buschige Pflanzen zu erzielen 
mit mehr oder weniger stra[[em Wuchs. Trotz 
ann~ihernd gleicher Rassengemische sind die 
Zuchtresultate der einzelnen Betriebe in der 
Wfichsigkeit sehr untersehieden. So bekannt die 
nach Betrieben unterschiedlichen Zuchterfolge 
sind und so sehr sie beachtet werden, so wenig 
lassen sich im allgemeinen die Zfichter durch 
unterschiedliche Zuchterfolge im Einzelbetriebe 
bertihren (Abb. I). Da es im Handelsinteresse 
notwendig ist, dab jeder Betrieb Pflanzen ver- 
schiedener Gr6Be ffihrt, um den versehiedenen 
Anforderungen der Bezieher gerecht zu werden, 
wird die trotz gleieher Kulturbedingungen in 
einem Betriebe sehr unterschiedliche Wiichsig- 
keit einfach Ms notwendig hingenommen. 

Auch die Bli~hwilligkeit und den Bli~hbeginn 
suchen die Zfichter durch KulturmaBnahmen zu 
beeinflussen. LEDIEN (5), der im Dresdner 
Botanisehen Garten Diingungsversuche unter 
anderm mit dem Ziele der Beeinflussung der 
Blfihwilligkeit durchffihrte, kam zu dem SchluB, 
dab Erica gracilis mit E. hiemalis, cyIindrica, 
assurgens zu den im Herbst blfihenden Eriken 
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gehSrt, die bei uns im allgemeinen tippig 
wachsen, aber sehr unregelm~igig bliihen, und 
dab einseitige N-Dtingung unter Umst~inden 
zu vollst~indigem Biiitenausfall ftihren kann, 
dab es andererseits bei Besehr/inkung der Dung- 
gtisse auf die Zeit bis etwa Mitte Juli m6glich 
ist, kr~tftige Pflanzen mit verh~iltnism~il3ig frfiher 
Bliite zu erzielen. L6BNER (6, 7), der die LEI)IEN- 
schen Versuche in Dresden fortgesetzt hat, gibt 
zur Erzielung friiher Bliite folgende Anweisung: 
I. MSglichst frtih (15. III.) umtopfen, event, vor 
dem Umtopfen Iliissig diingen (2/10--a/10%ige 
L6sungen von Florasalz). 2. Die gediingten 
Pflanzen vorsichtig giel3en, 
da sie langsam durchwurzeln. 
3. Vor der Knospenbildung 
keine fliissige Dfingung, da- 
gegen nach der Knospen- 
bildung mehrere Dunggiisse. 
So ist es nicht verwunder- 
lich, dab in den meisten Be- 
trieben zur Erzielung ver- 
schiedener Bliitenstaffeln die 
fltissige Diingung zeitlich 
verschieden abgestuft wird 
(Abb. 2), um verschieden 
lange das vegetative Wachs- 
tum zuungunsten der Knos- 
pen- und Bliitenentwicklung 
hinzuziehen. Am friihesten 
bliihen vollst~indig un- 
gediingte Pflanzen. Von 
wesentlicher Bedeutung fiir 
die Beeinflussung des Bliih- 
beginns ist neben der Diin- 
gungsabstufung der Ver- 
pflanztermin. Es ist erstaun- 
lich, dab die Erikenztichter yon dieser chemischen 
Beeinflussung des Bltihbeginnes nicht abgehen, 
obgleich sie wissen, dab Erica gracilis auf Dtinge- 
maBnahmen nicht immer in gewiinschtem Sinne 
reagiert, sondern dab mitunter starke St6rungen 
infolge unvorsichtiger Diingung entstehen 
k6nnen. 

Auch die Bli~ten/arbe sucht man durch 
Dtingungsmagnahmen zu modifizieren. So 
meint man, alIgemein intensiver gef/irbte Bltiten 
dadureh zu erzielen, dab nach dem Knospen- 
ansatz etwa in Abst~inden yon 3--4 Tagen 
D/ingesalzl6sungen verabreicht werden. 

Die Laub/iirbung ist ebenfalls stark yon dem 
Bodenzustand und der Diingung abh~ingig. 
Diingung mit 4o% igem Kalisalz fiihrt zu Ver- 
gilben der Pflanzen. Auch Kalkdtingung wirkt 
~ihnlich. Dagegen erzielt man mit vorsiehtiger 
N-Diingung tiefgriine Blattffirbung. Bliiten- 

und Blattf~trbung werden auch durch Hell- und 
Schattenkultur beeinflul3t. 

Alle KulturmaBnahmen zur Beeinflussung der 
Bliite sind bei der Empfindlichkeit der Eriken 
gegen jeden scharfen Eingriff mit einem grogen 
Risiko belastet, das um so gr613er wird, je un- 
giinstiger die Wasserverh/iltnisse sind, je weniger 
z. B. langanhaltender Regen bei kiihlerWitterung 
eine Berticksichtigung yon individuetlen Bedtirf- 
nissen gestattet. Besonders gef/ihrdet sind die 
Pflanzen gerade im letztenJahre der Anzucht,weil 
sie dann im allgemeinen im Freien kultiviert wer- 
den, also allenWitterungszuf~illen ausgesetzt sind. 

Abb. ~. Ein tibliches Gemisch aus frfih-, mittel- und gp~tbliihenden Rassen vonErica gracilis 
dutch verschiedene Kultur,  besonders unterschiedliche flfissige Dfingung, z. T. im Blfihbeginn 

verz6gert. (Hartmannsdorf  i931. ) 

Es 1/ige daher im Interesse der Eriken- 
produktion, wenn die Erikenz/ichter das reich- 
haltige Material, das ihnen in ihren Rassen- 
gemischen zur Verftigung steht, zu einer Selek- 
tion ausnutzen wiirden. In jedem Betrieb kann 
man ein buntes Gemisch yon Rassen verschie- 
dener Wiichsigkeit, verschiedener Blfihwilligkeit 
und verschiedenen Bliihbeginns beobachten 
(Abb. 3)- In Abb. 2 ist deutlieh sichtbar, wie in 
der 1/inger fltissig gedtingten Beeth~ilfte trotz der 
allgemeinen Zuriickhaltung der Bliite etliche 
Pflanzen mit offenbar st/irkerer Tendenz zu 
frfiher Bliite sich weniger leicht umstimmen 
lassen, und wie umgekehrt in der Beeth~ilfte, in 
der die fltissige Diingung friiher abgesetzt wurde, 
trotz der im allgemeinen vorhandenen Tendenz 
zu friiher Bliite etliche Pflanzen in verschiede- 
nem Grade mit dem Bliihbeginn zurtickhalten. 
Deutlich zeichnet sich gew6hnlich eine Rasse ab, 
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die in der Knospenbildung sehr weit zurfick ist 
und die ein etwas helleres Laub als die anderen 
Rassen hat. Diese wegen ihres erst sehr sp~iten 
B l f i t e n e i n s a t z e s -  Blfitezeit gew6hnlich erst 
gegen Weihnachten - -  bekannte Rasse ist fast 
in allen Betrieben vorhanden, obgleich auf ihre 

Abb. 3- 13bliches Gemisch aus frfih- und sp~tblfihendell Rassen von Erica gmeilis 
(Hartmannsdorf 193o. ) 

Vermehrung gar kein besonderer Wert gelegt 
wird. Da die zur Stecklingsanzucht benutzten 
P/lanzen aber iiblicherweise schon vor voller Ent- 
wicklung, besonders vor BlCitenansatz ausgewiihlt 
werden, ist eine Selektion und Beseitigung der- 
artiger unerwfinschter Typen erschwert. 

eine salmrote (Zfichter AzaBROSlUS in Wein- 
b6hlau) - -  befriedigen hinsichtlich ihrer anderen 
Eigenschaften wenig. So neigt die L6BEsche, 
die man im Rassengemisch vieler Betriebe finden 
kann (Abb. 4), zu schwanken Trieben und bliiht 
ausnehmend Iriih und kurz. Die/orma salmonea 

yon A~BROSlUS wirkt infolge 
starker Anthocyanfiirbung 
der Triebe und B1/itter leicht 
wie verbrannt oder frfih ver- 
trocknet. Trotzdem werden 
beide Formen, da sie als 
dunkle Rassen die dunkelstei1 
dfingungsbedingten F~irbun- 
g e n d e r  hellen Rassen welt 
fibertreffen, in manchen Be- 
trieben in reiner Rasse ge- 
zogen und unterscheiden sich 
dann gew6hnlich durch ihre 
gr6Bere Einheitlichkeit yon 
den anderen Pflanzen. 

Bei den Untersuchungen 
fiber das oben erw~ihnte 
Erikensterben konnte auch 
eine verschiedene Anfiillig- 
keit gewisser Pflanzen ffir 
parasit~ire Krankheiten fest- 

gestellt werden, so dab eine Klonselektion aus 
dem vorhandenen Gemisch zur Erzielung ein- 
heitlicher hochwertiger Besfiinde aussichtsreich 

Abb. 4. Durch die Bltitenfarbe unterschiedelle Klone yon Eriea ffraeilis: a. dunkelbltthende 
L(3BE'sche, b. helle gew6haliche Form. (Hartmannsdorf 1929.) 

Die Rassen in den fiblichen Betriebsgemischen 
unterscheiden sich auch in der Intensit~it der 
Bliitenfiirbung und in der Gr613e der Bliiten- 
glocken. Alle Schattierungen des bl~iulichroten 
Tones der Bltiten bis fast zu WeiB sind zu finden. 
Die bisher in bewul3ter Auslese gewonnenen 
tiefer roten Farbenrassen - -  eine karminrote 
Rasse (Zfichter L6BE in Hartmannsdorf) und 

an d i e  genannten Unter- 
4) fiber die Boden- und 

Dfingungsbedfirfnisse der 
Eriken ergab sich auch die 
Schwierigkeit, dab das in den 
Betrieben ffir die Versuche 
zur Verfiigung stehende 
Pflanzenmaterial wegen sei- 
ner Uneinheitlichkeit nur  
bei entsprechend grol3em 
Umfang der Versuchspar- 
zellen, also bei sehr zahl- 
reichen Versuchspflanzen, 
einen sicheren Schlul3 zulieB. 
Es liegt aber auch nieht im 
Interesse der Betriebe, dab 
Ifir alle vorhandenen, z .T.  

nicht besonders wertvollen Rassen optimale 
Kulturgrundlagen festgestellt werden, sondern 
das Ziel der Bearbeitung der Erikenkultur nach 
pflanzenphysiologischen, pflanzenpathologisehen 
und zfichterisehen Gesichtspunkten mug neben 
der Sicherung der Kulturgrundlagen die Verbesse- 
rung der Rasse sein. Daher wurde zugleich mit 
der Einleitung der Untersuchungen fiber die 

erschien. 
Im AnschluB 

suchungen (2, 3, 
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Vegetationsfaktoren: Boden, Diingung (2, 3, 4) 
und Wasser (i, 4) mit der Klonselektion be- 
gonnen. 

Neben den genannten extremen Farbentypen 
(L~SBEsche und/ .  salmonea) standen hierzu zur 
Verfiigung: 

I. Verschiedenwiichsige 
Typen (vgl. Abb. I), deren 
Erbwert durch ern/ihrungs- 
bedingte Unterschiede im 
normalen Betriebsgang ver- 
wischt wird. Die Auswahl 
geeigneter Typen wird da- 
durch erschwert, dab bei 
aufmerksamer Kultur die 
im Wuchs zuriickbleibenden 
Pflanzen dutch st~irkere 
Dtingegaben gef6rdert wer- 
den, also durch Abstufung 
der Ern/ihrung eine Anglei- 
chung im Wuchs der erb- 
unterschiedlichen Wuchstypen erzielt wird. Je 
mehr Selektionsmaterial vorhanden ist, desto 
sicherer gelingt es, aus dem ern~ihrungsphysio- 
logisch und erblich bedingten Gr613engemisch 
erbunterschiedliche Wuchs- 
typen auszulesen (Abb. 5). 
Sind verschiedene Wuchs- 
stufen gewonnen, dann ist 
zur Erzielung der im Handel 
ben6tigten Standardgr613en 
keine Forcierung durch ir- 
gendwelche Dtingemagnah- 
men notwendig, dann wird 
also auch das durch die 
D/ingemaBnahmen erh6hte 
Risiko herabgedr/ickt. 

2. I~r der Bliihwilligkeir ver- 
schiedem Typen (vgl. Abb. 2 
und 3), deren Erbcharakter 
aber ebenfalls durch die too-. 
difizierenden Kulturbedin- 
gungen verdeckt wird. Die 
Bliihwilligkeit ist auch yon 
den allgemeinen klimatischen 
Bedingungen der einzelnen 
Jahre und yon parasit~iren 
St6rungen abh~ingig, so dab 
eine erfolgreiche Selektion 
auf Bliihwilligkeit, wenn nicht durch Zufall 
schneller, erst dutch langwierige Selektionsarbeit 
zu erzielen sein wird. Mitunter zeichnen sich 
starke Unterschiede im Bltihcharakter der Klone 
schon in den Stecklingsk~isten ab (Abb. 6), in 
denen sich Klonreihen ohne Bltitenansatz yon 
anderen mit mehr oder weniger reicher, keines- 

wegs in diesem Stadium erwtinschter ]31fiten- 
bildung abheben. Aus diesen Unterschieden daft 
jedoch nicht mit Sicherheit auf einen unter- 
schiedlichen Erbcharakter der Bliihwilligkeit 
geschlossen werden, da durch die Blfitenentwick- 

Abb. 5- Verschiedene Wiichsigkeit Hartmannsdorfer  Klone (193o) von J~riea graeilis. 

Abb. 6. Verschiedene 

lung an den Stecklingen auch der Bliihbegimr 
bei den verschiedenen Klonen gekennzeichnet 
sein kann. 

3. Im Bliihbeginn verschiedene Typen, deren 

Blti tenentwickhng einzehler Klone von Erica gracilis schon im  
Stecklingsstadium. (Hartmannsdorf  i929. ) 

Erbwert bei gentigender Anzahl von Klon- 
pflanzen leichter erkannt werden kann (Abb. 7)- 
Wenn gleich auch hier eine Verschleierung des 
erblichen Charakters, B!fihbeginn durch die 
oben gekennzeichneten Dtingungsmagnahmen 
(vgl. Abb. 2), m6glich ist, ergeben andererse~ts 
gerade diese Dtingungsmal3nahmen eine Hand- 
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habe, gewissermagen ein biologisches Reagens, 
auf den Erbwert  des Bliihbeginns, wenn z. B. 
Rassen mit offenbar Friihbltihcharakter aus den 
durch Diingungsmal3nahmen verzSgerten Par- 
zellen, Rassen mit Sp~ttbl6hcharakter aus dem 
zu frtihen Blfihen kultivierten Gemisch (vgl. 
Abb. 2 rechts) ausgew~ihlt werden. Wenn bei 
Fortfiihrung der Selektion auf unterschiedlichen 
Bliihbeginn alle Betriebe in der Lage sein werden 
Parallelklone zu fiihren, um den zeitlich ge- 
staffelten Marktbediirfnissen in bliihenden 
Pflanzen ohne subtile und teilweise gefiihrliche 

Abb. 7- Sp/itbltihender Klon inmit ten eines Gemisches frfih-, mitteI- 
und sp~tbltihender Pflanzen von Erica graeilis. 

(Hartmannsdorf  I93I.) 

chemische Eingriffe nachkommen zu k6nnen, 
wird auch ein weiteres wesentliches Risiko der 
Erikenzucht wegfallen und die Sicherheit der 
Produktion steigen. 

4. In  der Mehltauan/~lligkeit unterschiedliche 
Typen, deren Auslese auf ~ihnliche Schwierig- 
keiten st613t wie die auf Bltihwilligkeit, weil die 
Verschleierung dutch ver~inderte AuBenbe- 
dingungen auch hier sehr groB ist. Die Selektion 
auf Mehltauimmunit~t oder auch nur auf Mehl- 
tauresistenz wird langwierig sein. Sie ist aber ein 
Hauptgesichtspunkt der Klonselektion in den 

s/ichsischen Erikenbetrieben, da die notwendigen 
vorbeugenden oder unter Umst~nden einschnei- 
dende direkt bek~mpfende Magnahmen gegen 
dell Mehltau einen weiteren Eingriff in die Vege- 
tationsfreudigkeit der Pflanzen darstellen, eben- 
sowie die KrankheK selbst den Habitus der Pflan- 
zen infolge der nach iiberstandenem Mehltau 
gew6hnlich auftretenden starken Entbl~itterung 
der untersten Zweigetagen wesentlich zu beein- 
tr~chtigen vermag. Jede Einschr~inkung des 
Mehltaurisikos w~ire also ftir die Betriebe ein 
groBer Produktionsfortschritt.  

5. In  der Bli~ten/arbenintensitiit und in der 
Grd/3e der Bl~itengldckchen unterschiedliche Ty- 
pen, durch die ebenfalls eine Verbesserung der 
Rassen erzielt werden kann. 

Mit dem Beginn der Mal3nahmen zur Be- 
k~impfung des Erikensterbens, die in s~ichsischen 
Erikenbetrieben 1928 angesetzt wurden und zur 
AufklSrung praktisch wichtiger Produktions- 
grundlagen und damit zur Sicherung der Pro- 
duktion durch Feststellung der wichtigsten 
produktionstechnisehen Bedingungen fiir ein 
Absterben von Eriken fiihrten, wurde auch mit 
der als notwendig erkannten Klonselektion be- 
gonnen. Es war notwendig, den Erfolg dieser 
MaBnahme, der mit Sicherheit zu erwarten war, 
sofort im praktischen Betrieb zu demonstrieren. 
Daher wurde die Selektion in einigen Betrieben 
in Hartmannsdorf bei Leipzig begonnen. Wie 
in allen derartigen F~llen der Zusammenarbeit 
mit praktischen Betrieben fanden sich zun~ichst 
nur einige Pionierbetriebe, die sich zur sach- 
gem~iBen Durchfiihrung aller angeordneten 
Mal3nahmen bereit erkl~rten. Die Mithilfe 
dieser Betriebe war insofern zu begrtigen, als die 
laboratoriumsm~il3ige Selektionsarbeit einen Ein- 
richtungsaufwand Iiir die Durchf/ihrung um- 
fangreicher Zuchten dieser Spezialkultur not- 
wendig gemacht h~itte, der zwar dureh die Be- 
deutung der Erikenbetriebe in Sachsen an sieh 
gerechtfertigt, aber bei der schwierigen wirt- 
schaftlichen Lage nicht zu erreichen gewesen 
w~ire. Da heute die ersten fertigen, also blii- 
henden Klone vorliegen, bei denen zum Teil 
grol3e Unterschiede in den wertgebenden Eigen- 
sehaften festgestellt werden konnten, weitet sich 
der Kreis der mitarbeitenden Betriebe, so dab 
es vermutlich bald gelingen wird, auch dieses 
Ziel der Arbeit in den Betrieben: Die F6rderung 
der Rasse durch Selektion der besten Typen 
aus dem heut  vorhandenen Erbgemisch nnd die 
Vereinheitlichung der Anzueht auf der Basis 
der vermehrten Typen zu erreichen. 

Daneben wurde auch mit der Gewinnung yon 
S~imlingen - -  allerdings nicht in den praktischen 
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Betrieben, sondern in kleinem Umfange in 
Pillnitz selbst - -  begonnen. Das Samenmaterial  
wurde aus Siidafrika bezogen, wobei der bota- 
nische Garten der Universit/it Stellenboseh in 
liebenswiirdiger Weise half. Die ersten vorhan- 
denen S:imlinge werden vegetat iv  vermehrt  
werden und, wenn geniigend Material vorhanden 
sein wird, werden einzelnen Betrieben, die schon 
die Klonselektion im eigenen Betriebe gef6rdert 
haben, Klonpfianzen dieser S~mlinge zu ver- 
gleichenden Versuchen zur Verftigung gestellt 
werden. 
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(Aus dem IIIstitut ftir Pflanzenziichtung, Wageniligen, Holland.) 

Pflanzenztichtung und Pflanzenphysiologie. 
Von A.  E.  H. It. B o o n s t r a .  

Die wichtigste Arbe i t  beim Z/ichten neuer 
Sorten unserer Kulturpflanzen ist die Anslese. 
Versucht man durch Kreuzung (in diesem Ar- 
tikel sprechen wir allein yon sich generativ ver- 
mehrenden, selbstbestiubenden Kulturpflanzen) 
eine neue Sorte zu zfichten, dann mu13 zu zwei 
Zeitpunkten Auslese erfolgen. Die eine Auslese 
betrifft das Ausgangsmaterial. Vater  und Mut- 
ter der neuen Rasse (Rassen) miissen ausge- 
w:ihlt werden. Diese Wahl best immt die mSg- 
lichen Komhinat ionen yon Eigenschaften ffir 
die Nachkommen,  d. h. hierdurch ist festgelegt, 
welche Eigensehaftskombinationen tiberhaupt 
auffreten kSnnen. Wenn Erbfaktoren fiir giin- 
stige (aber aueh ungtinstige !) Eigenschaften so- 
wohl beim Vater  als auch bet der Mutter fehlen, 
k6nnen sic auch in der zu ziichtenden neuen 
Sorte nicht vorkommen. Welche der im allgemei- 
nen unz:ihlbaren mSglichen Kombinat ionen yon 
Eigenschaften tats~chlich in der Nachkommen- 
schaft auftreten, M n g t  vom Zufall ab, solange 
wir nicht bet der Reduktionsteilung den 
Erbanlagen ihren Weg vorschreiben k6nnen. 
VorlXufig scheint das unmSglich zu sein. In 
der letzten Zeit ist man zwar bestrebt,  mittels 
best immter  Eingriffe (Temperaturbehandlung, 
Radiumbestrahlung und dergleichen) die nor- 
male Reduktionsteilung abzufindern, aber damit  
ersetzt man nur den einen Zufall durch einen 
anderen. Man kann nicht vorausbestimmen, 
welche Kombinat ion yon Erbanlagen entstehen 
soll. Wir sind also nur imstande, durch die Aus- 
lese der Eltern best immte Erbanlagen und die 
damit  verket teten Eigenschaften in der F 1 ZU- 
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sammenzubringen, und miissen alles andere 
d e n  Glt:ck iibertassen. 

Die zweite Auslese best immt dann, welche 
dieser neuen Kombinat ionen wetter geziichtet 
werden soll. Wird diese zweite Auslese an Kreu-  
zungsmaterial angewendet, das bereits aus- 
gemendelt hat  und praktisch als ein Gemenge 
Homozygoter  angesehen werden darf, dann ge- 
niigt es vollkommen, als Auslesekriterium die 
Eigenschaften zu nehmen, die den Sortenwert 
fiir den sp~iteren Anbauer bestimmen. Dies ist 
aber nieht der Fall ftir die erste Auslese, die 
Elternauslese. Hier gelten andere Kriteria. 

Es ist eigentlich iiberfliissig, in dieser Zeit- 
schrift auf solche Grundelemente der Ziichtung 
hinzuweisen. Ich tue es aber doch, um noch- 
mals deutlich werden zu lassen, dab der Erf01g 
in der Pflanzenzfichtung in der Hauptsache vom 
Zufall abh~ingt, und dab der einzige Einflul3, 
den wir auf das Entstehen einer neuen Sorte 
(durch Kreuzung) zi e 1 b e w u 13 t ausiiben kSnnen, 
in der Wahl der Eltern liegt. 

Mit um so mehr Naehdruck kann dann auf 
die dringende Notwendigkeit hingewiesen wet- 
den, der Elternauslese die gr5f3te So~gfatt zu 
widmen. 

Bisher sind wit aber auch in der Auswahl 
geeigneter Eltern noch gro13enteils vom Zu- 
fall abhS.ngig! Unseren mangelhafte n Kennt-  
nissen haben wir dies zuzuschreiben. Wir achten 
bet der Elternwahl allein auf einige leicht fest- 
stellbare Eigenschaften, kennen aber eine viel 
grSgere Anzahl ganz und gar nicht. 

Inshesondere sind unsere Kenntnisse der phy- 
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