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(Aus dem Kaiser-Wilhelm-Insfitut ffir Zfichtungsforschung, Mfincheberg i. Mark.) 

Die  A b s t a m m u n g  der Gartenrassen v o m  LSwenm~iulchen  
(Antirrhinum majus}. 
Volt l~-rwin Battr. 

Wir wissen fiber die Abstammung unserer 
Gartenblumen im allgemeinen sehr wenig. Das 
gilt gallz besonders ffir die Arten, welche, wie 
A ntirrhinum majus, schon im Altertum kulti- 
viert worden sin& 

Irgelldwelche his  t o r i s  ch e Feststellungen 
sind nicht m6glich, aber infolge der weir durch- 
geffihrten genetischen Analyse sowohl der 
Gartenrassen wie der als Stammformen in Frage 
kommellden Wildarten sind heute doch schon 
ganz bestimmte Schlnl3folgerungen m6glich. 
Ich werde an anderer Stelle ausfiihrlich fiber 
diese Untersuchungell berichten, es ist aber 
vielleicht angebracht, die wichtigsten Ergebnisse, 
soweit sie speziell ffir die Zfichtung yon Interesse 
silld, schon bier mitzuteilen. 

Zun~ichst sind einige Angaben fiber die Syste- 
matik erforderlich. Die Gattung Antirrhinum 
zerf/illt in drei Sekfionen: 

I. Antirrhinastrum, 
2. Asarina, 
3. Orontium. 

Diese drei Gattungssektionen sind morpho- 
logisch sehr stark verschieden, A r t e n d e r  einen 
Sektion lassen sich mit Arten der anderen 
Sektion llicht kreuzen. Uns interessiert bier 
nur die Sektion Antirrhinastrum, zu der das 
GartenlSwenmaul ulld alle ihm nahestehenden 
Wildarten geh6ren. Diese Sektion Antirrhi- 
nastrum hat durchweg acht Chromosomen. Die 
zu ihr geh6renden sehr zahlreichen Arten sind 
zwar zum Teil morphologisch ebenfalls sehr 
stark untereinander verschieden, abet sie sind 
wohl alle untereinander kreuzbar und geben 
fruchtbare Bastarde, nur ffir die eine Spezies 
A. ramosissimum (aus der Sahara) kann ich 
darfiber noch keine positiven Angaben auf Grund 
yon eigenen Versuchen machen. Das Verbrei- 
tungsgebiet dieser Sektion umfaBt das ganze 
westliche Mittelmeergebiet, d. h. Kreta, Sizilien, 
Ita]ien, Sfidfrankreich, die ganze Pyren~iische 
Halbinsel, Marokko, Algier, Tunis. Nach Sfiden 
reieht in Afrika das Verbreitungsgebiet bis in 
die hohen Gebirgszfige der Sahara. In diesem 
recht engen Gebiet findet sich eine grol3e Zahl 
yon Arten dieser Sektion. Scharf und klar als 
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,,gute" Arten abgegrenzt sind aber davon nur 
die auf Kreta, Sizilien und in Sfiditalien einhei- 
mische Art A. siculum und die vorhin schon ge- 
nannte, in den Gebirgen der Sahara und im 
Atlas lebende Art A. ramosissimum. Alle ande- 
ren Spezies dieser Sektion sind zwar in ihren 
Extremen ebellfalls sehr stark verschieden, aber 
es gibt eine so groBe Zahl von Zwischenformen, 
dab man aus diesem ganzen Material ebensogut 
6 wie 36 ,,Spezies" machen k6nnte. Von dieser 
sehr polymorphen Gruppe, d .h .  also yon der 
Sektion Antirrhinastrum nach Ausschlul3 yon 
A. siculum und A. ramosissimum, die beide 
ganz bestimmt als Stammform vom Garten- 
15wen:m~ulchen nicht in Frage kommeh, leben 
in Ira,lien drei , ,Arten": I. A. tortuosum, 2. A. 
majus, 3. A. lati]olium. Das Verbreitungsgebiet 
yon A. tortuosum ist offenbar im wesentlichen 
Sfiditalien und die ganze Westkfiste; der n6rd- 
lichste und zugleich 6stlichste Punkt,  all dem 
es vorkommt, ist die Ruine von ~rdjus bei 
Cannes. Das Verbreitungsgebiet der italieni- 
schen Wildformen von A. maius Jst heute sehr 
schwer feststellbar, well in vielen Ffillen nicht 
mit Sicherheit entschieden werden kann, ob es 
sich um ursprfinglieh wilde Vorkommen oder 
um wieder verwilderte Gartenrassen handelt. 
Die eillwalldfreien italienisehen Wildformen von 
A. ma]us silld der Art A. tortuosum ziemlich 
ghnlich und deutlich yon den ebenfalls als 
A. ma]us bezeichneten spanischen Wildformen 
verschieden. Sowohl das italienisehe A. tor- 
tuosum wie das italienische wilde A. majus 
k6nnten an sich sehr gut, wie wir nachller noch 
sehen werden, die Stammformen yon unseren 
Gartenrassen yore L6wenm/iulchen sein. Die 
dritte in Italien vorkommende Spezies ist A. 
lati/olium, dessen Verbreitungsgebiet yon der 
Riviera fiber Sfidfrankreich bis an den Nordrand 
der Pyren/ien geht. A. lati[olium ist yon dem 
italienischen A. ma]us und A. tortuosum mor- 
phologiseh sehr stark verschieden, dagegen yon 
einer Reihe yon spanischen ,,Arten" sehr schwer 
abgrenzbar. A. lati]olium ist im Gegensatz zu 
den italienischen Rassen von A. magus selbst- 
steriL 
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Ganz hoffnungslos ist die gegenseitige Ab- 
grenzung der vielen aus Spanien stammenden 
in der botanischen Literatur besehriebenen 
Arten. Ich habe selbst in 15ngeren Reisen in 
Spanien Antirrhinum gesammelt und danach 
ergibt sich, dab ill Spanien ~eder der viden yon 
mir persSnlich durchforschten einzelnen Stand- 
orte seine eigene ,,Lokalspezies" hat. Ich habe 
zur Zeit aus Spanien und Portugal 37 Wild- 
sippen in Kultur, von denen einige in den Abb. I 
bis 3 abgebildet sin& Ich kann aus diesem gan- 
zen grol3en Sortiment yon Spezies, deren jede 
in sich ganz konstant ist, zwischen zwei beliebig 
herausgegriffenen Extremen, etwa den in Abb. 4 
dargestellten, jederzeit die Zwisehenglieder 
geben, so daB, wenn man die in TSpfen kulti- 
vierten Spezies nebeneinander sieht, kein Syste- 

Abb. i. A .  molle. Ostpyren~ien, als Typ einer yon A. majus sehr 
stark verschiedenen Art. Die Spezies gibt abet mit A.  ~'najus .fertile 

weiterhin aufmendelnde Bastarde. 

matiker imstande ist, irgendwo eine Grenze zu 
erkennen. Unter diesen spanischen Wildarten 
sind aueh Formen vertreten, die mit dem i.ta- 
lienischen A. ma]us sehr groge J~hnlichkeit 
haben, und die auch in Herbarien stets unter 
diesem Namen liegen. Sie sind aber in ihrem 
physiologischen u z. B. in ihrer Selbst- 
sterilitSt und in anderen Dingen sehr deutlich 
yon den italienischen Typen verschieden. 

In Norda/rika ist die Formenmannigfaltigkeit 
nicht anniihernd so groB wie auf der Pyren~ii- 
schen Halbinsel. Hier kommen auger dem vor- 
hin genannten A. ramosissimum vor allen Dingen 
zahlreiche Sippen vor, die mit den italienischen 
wilden Sippen von A. majus und auch von 
A. tortuosum groBe ~hnlichkeit haben und dem- 
entsprechend auch unter diesen Namen in den 
Herbarien liegen. Ferner kommen in Nord- 

afrika, aber schon vim weniger h/iufig, auch 
Typen vor, die eine ausgesprochene ~[hnlichkeit 
mit einer Gruppe von spanisehen Sippen haben, 
die in den Herbarien gewShnlich als A. hispani- 
cure bezeichnet werden. 

Von einer oder yon einigen yon diesen Wild- 
arten, sei es aus Italien, sei es aus Spanien, die 
den Gartenrassen ~hnlich sind, miissen in irgend- 
einer Weise unsere Kulturrassen abstammem 
Wie sind sie aber entstanden? 

Der erste Gedanke, der sich jedem Genetiker 
aufdr~ngt, ist der, dab vielleicht durch Kreuzung 
yon einigen Wildarten untereinander, etwa der 
italienischen Spezies A. lati[ollum und A. maim,. 
die vielen Gartenrassen entstanden sind. Diese 
Annahme trifft aber nicht zu. Alle unsere 
Gartenrassen unterscheiden sich von den Wild- 
arten durch eine groBe Zahl yon Erbfaktoren 
(meist rezessive, tells abet aueh dominante), 
die iiberhaupt in keiner Wildart enthalten sind/ 
Es ist infolgedessen nicht m6glieh, durch Kreu- 
zung von beliebigen wilden Spezies die Typen 
zu bekommen, die wir heute als Kulturrassen 
anbauen. Im Laufe der letzten 20 Jahre habe 
ich Artkreuzungen innerhalb des groBen, in 
meinem Besitz befindlichen Materials yon Wild- 
arten aus Spanien, Portugal, Italien, Nordafrika 
in so vielen Kombinationen durchgefiihrt und 
die F~-Generationen jeweils in so groBer Zahl 
herangezogen, dab ich diese Folgerungen mit 
aller Sicherheit ziehen kann. 

Man erh~ilt aus jeder Artkreuzung zwar in F 2 
ein geradezu untibersehbares Material von neuen 
Typen und darunter auch von Pflanzen, die als 
Zierpflanzen sehr in Frage kommen k6nnten, abet 
gerade diejenigen Blfitenformen, Wuchsformen 
und vor allen Dingen die Bltitenfarben, die un- 
sere Gartenrassen eharakterisieren, erh~ilt man 
auf diesem Wege nicht. 

Wenn also Kombinationen nach Spezies- 
kreuzungen ftir die Entstehung der Kulturrassen 
nicht in Frage kommen, dann miissen alle un- 
sere Kulturrassen im wesentlichen auf Muta- 
tionen zurtickgehen, die im LaMe der Kul tur  
entstanden und selektioniert worden sind. 

Mit dieser SchluBfolgerung steht durchaus 
in Einklang, dab Mutationen yon der Art, wie 
sie unsere Gartenrassen kennzeichnen, sehr 
h~iufig sind. Diese Mutationen erfolgen auch am 
natiirlichen Standort, also im vSlligen Wild- 
leben ungef~ihr ebenso h~ufig wie in unserem 
kultivierten Material, aber sie werden, da sie 
durchweg keinen natiirliehen Selektionswert 
besitzen, rasch ausgemerzt. 

Die Zahl der Mutationen, auf denen sieh unser 
heutiges Sortiment yon Gartenrassen aufbaut, 
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ist sehr gering, es sind z. B. ftir die Blfitenfarben 
der Gartenrassen wesentlich die folgenden Erb- 
faktoren (Gene) : 

I. Der Faktor niv. Die Gartenrassen mit 
niv niv in der Erbformel haben reinweil3e B1/iten. 
Alle Wildarten sind Niv Niv; ich babe aber eine 
Mutation zu niv auch bei einer 
Wildart (aus der Gruppe A. 
glutinosum) beobachtet. 

2. Der F'aktor inc. inc inc 
sind die meisten Gartenrassen 
mit elfenbeinfarbigen oder 
gelben Bliiten. Alle Wildarten 
sind dagegen Inc Inc. 

3. Die Faktoren der Pal- 
Serie. Durch rezessive Glieder 
der Pal-Serie werden bestimmt 
alle fleischfarbigen, zartroten ~ - - ~  "~, 
und gestreiften Kulturrassen. 
Dagegen sind alle Wildarten 
einheitlich Pal Pal. 

4. Der Faktor Dil. Dil sind ~i~ 
alle etwas intensiv gef~rbten, ~;: 
also sattschwarzroten, satt- 
rubinfarbigen Kulturrassen, 
alle Wildarten sind dagegen 
dil dil. Hier handelt es sich -~ 
also offenbar um einen d~ mi- 
nanten Faktor, durch den sich 
einzelne Kulturrassen yon 
s/imtlichen Wildarten unter- 
scheiden. 

5. Der Faklor del. del de! 
sind alle Kutturrassen mit 
elfenbeinfarbiger R6hre und 
dabei irgendwie rotgef~rbten 
Lippen, d .h .  die gew6hnlich 
als Delila bezeichneten Garten- 
rassen. S~[mtliche Wildarten 
sind Del Del. 

6. Der Faktor eos. eos eos 
sind alle eosin- oder rubinroten 
Rassen des Handels, alleWild- 
arten sind dagegen Eos Eos. 

7. Der Faktor sul/. sulf sulf 
sind alle gelben bzw. auf 
gelbem Grund irgendwie rot- 
gef~rbten Handelsrassen. Die Wildarten sind 
tells wie z. B. A.  lati/olium und A. meonanthum 

(aus  Nordspanien) sulf, teils wie z. B. die 
wilden Sippen der ma]us-Gruppe, der tortuosum- 
Gruppe Sulf. In diesem Falle kSnnten also viel- 
leicht die sulf sulf-Gartenrassen ihren Faktor  
sulf aus einer irgendwann eimnal erfolgten Kreu- 
zung mit A. lati/olium haben, aber es ist ebenso 
gut  m6glich, da3 dieser Faktor  in den Garten- 

rassen neu durch Mutation aus Sulf entstan- 
den ist. 

8. Die Faktoren der Ros-Serie. Durch Glieder 
der Ros-Serie werden die als picturatum, rosa 
Rticken, geadert und dgl. bezeichneten Han- 
delssorten bedingt. Die wilden Sippen yon A. 
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A b b .  2. Bl i i t ens t~ inde  e in ige r  A n t i r r h i n u m ~ A r t e n .  I;  A.litigiosum SIERRA NEVADA. 2. A.Ibanyezi~ 
CART&GEN:k. 3. A .  m~u8  ZAI%AGOZZA, 4. A ,  Linkianum C I ~ I ~ .  5. A. Linkianum COI~BRX. 
6. A. m~jus M• 7. A, ~najus BtlSSACO. 8. A. latifolium MENTONE.  9. A.  latifolium 

VIL~lgFRANOIIE (Pyren , ) .  ~o. A. meonanthum PAN~OI~BO. 

tortuosum und alle italienischen Wildsippen yon 
A. real'us sind Ros Ros, abet in Spanien kommen 
auch einwandfreie wilde maius-Sippen mit an- 
deren Gliedern dieser Ros-Serie z. B. mit ros/dor 
vor. Die fibrigen spanischen und nordafrika- 
nischen Wildarten sind teils Ros, tells sind sie 
gekennzeichnet dutch verschiedene andere 
Glieder der Ros-Serie. Sonderbarerweise be- 
ruhen die vielen verscl~iedenen Bltitenfarben 
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der einzelnen spanischen Wfldformen zum aller- 
grSfiten Teal auf immer wieder anderen Gliedern 
dieser einen Ros-Serie. Ich kenne allein aus 
spanischen Wildarten heute schon 15 versehie- 
dene Glieder dieser einen Serie. i )berhaupt  
bfldet ja diese Ros-Serie heute wohl die weitaus 
gr613te yon allen basher iiberhaupt bekannten 
ailelomorphen Serien. Da  Mutationen in diesem 
Erbfaktor  ros Niufig vorkommen, ist anzu- 
nehmen, dab die durch irgendein abweichendes 

Garten16wenmXuichen, z .B.  die als A.  m. ru- 
brovenosum im Handel befindlichen Rassen. Die 
Wildarten der Antirrhinastrum-Gruppe sand 
teals Ave Ave, teals ave ave. Die walden italie- 
nischen ma{us-Sippen sand durchweg ave ave, 
A.  lati/olium ist dagegen Ave Ave. Auch bier 
besteht also die MSglichkeit, dal3 vielleicht die 
Ave-Gartenrassen irgendwie auf eine Kreuzung 
mat lati/olium zuriickgehen. 

Auf diese - -  wenn war die einzelnen Glieder 
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Abb. 3. Blat t formea einer Anzahl Arten der Sektion Antirrhinastrum. 
i. A .  latifolium yon MENTONE. 2. A. glutinosum GI~ ,~I )A .  3. A . m a -  
ju s  MAN(?HA. 4. A .  sempervirens PYREN~EN. 5. A ,  hispanieum 
SEGOVIA. 6, A .  gluti~osum ALtt3~KA. 7. A .  Z ink ianum CI~I~RA 
(Portug.). 8. A .  majus  ROI"IDA. 9. A .  glutinosum SIERRA L',TEYADA. 
zo. A .  litigiosum C~O~t~O. zI.  A .  molle OSTPYI~E~'XEX. z2. A .  lba-  
nyezi i  CARTAGENA. I 3 . , 4 . ~ a j u s  LOJA. 14. A.meonamthum PAN- 
C011,B0. 15. A .  maju8 LUCENA. i6.  A. r ZARAGOZZA. 17. A .  gluti- 
nosum. GENII~-TAI~. 18. A.  litigioSum SIERRA NEVADA. 19. 21. glu- 

t inosu~  ALHA?,iA. 20. A_. majus  TORCAI, o 

Glied der Ros-Serie gekennzeichneten Garten- 
rassen einfaeh durch Mutation aus einem anderen 
Glied der Ros-Serie entstanden sand. 

9. Der Faktor Ave. Ave Ave sand die auf 
hellem Grund dunkel geaderten Sippen vom 
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a b 
Abb. 4. Zwei spanische Wfldarten aus der Sektio Antirrhinastrum. 
a eine zur majus-Gruppe gehOrende Sippe aus der Umgebung yon 
Zaragozza, b eine zur glutinosum-Gruppe geh6rende Sippe aus 230o m 

H6he in der Sierra nevada. 

der Ros- und Pal-Serie mitz~ihlen -- I8 verschie- 
denen Bltitenfarbfaktoren lassen sich die s~mt- 
lichen Bli~ten/arben der heute kultivierten Garten- 
rassen zuriickftihren. Die einzelnen Variet~Lten 
sand immer nur andere Kombinationen dieser 
Faktoren. Es wiirde sich also au/ etwa I8 einzelne 
Mutationsschritte die gro/3e Zahl der Farben un- 
serer Gartenldwenmgulchen zuri~ck/i~hren lassen. 
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In gleicher Weise l~il3t sich auch fiir die Erb- 
faktoren der Blfitengr613e, der Blfitenform, der 
Blattgr6Be, der Blattform, des Wuchses der 
Schlul3 ziehen, dab wahrseheinlich auch hier 
insgesamt h6chstens etwa 3 ~ einzelne Mutatio- 
hen das ganze groBe Material der heutigen 
Gartenrasse geliefert haben. 

Alle diese - zusammen etwa 5o - Einzelmuta- 
tionen verteilen sich auf einen sehr langen Zeit- 
raum, z. B. sind sulf-, inc'-, del-Rassen, wie aus 
Abbildungen in alten Kr~iuterbfichern hervor- 
geht, schon seit Jahrhunderten bekannt. 

In unseren Miincheberger Kulturen beobach- 
ten wir j/ihrlich ein Vielfaches dieser Zahl yon 
Mutationen, und es w~ire nach unseren Erfah- 
rungen m6glich, bei Massenkulturen einer Wild- 
sippe, etwa yon italienischem oder von spani- 
sehem A. majus, im Laufe weniger Jahre durcb 
ein ganz zielbewuBtes ,,Suchen" yon Mutationen 
das ganze heutige Sortiment yon Gartenrassen 
neu herzustellen. 

Tats/ichlich ist aueh in unseren Kulturen eine 
Anzahl von den Faktoren, die gerade fiir die 
heutigen Gartenrassen charakteristisch sind, 
wiederum neu entstanden - -  zum Teil sogar 
mehrfach - - ,  so z. B. alle Glieder der Pal-Serie, 
alle ffir die Gartenrassen charakteristischen 
Glieder der Ros-Serie, ferner auch eine ganze 
Reihe yon ffir die Gartenrassen typischen Fak- 
toren der Blfitenform nnd Blfitengr6ge. 

Aus all diesen Beobachtungen ergibt sich der 
SchluB, dab im wesentlichen die Entstehung der 
Gartenrassen yon A. ma]'us auf der Selektion yon 

Mutanten beruht, und dab Bastardierung von 
Spezies, wenn fiberhaupt, dann nur  eine sehr 
unbedeutende Rolle gespielt hat. Als Ausgangs- 
material kommen in erster Linie entweder ita- 
lienische oderspanisehe Wildsippen yon A.maius 
in Frage. 

Zum Teil ist diese Selektion yon Mutationen 
bestimmt unbeabsichtigt gewesen, z. B. zeigen 
alle Wildarten einen sehr starken Keimverzug 
der Samen. Das ist in der Natur eine aul3er- 
ordentlich n/itzliche, in der Kultur eine sehr 
1/istige Eigenschaft. Bei Kulturen in Keim- 
schalen oder Saatbeeten haben die ersten Keim- 
linge sehon einige Laubbl/itter, w/ihrend immer 
noch wochenlang nachher Nachz/igler keimen. 
Bei gew6hnlichen g~irtnerisehen Kulturen werden 
selbstverstiindlich immer die ersten (gr6Bten!) 
Keimlinge zum Auspflanzen genommen, und es 
erfolgt so eine unbewuBte Selektion auf promptes 
Keimen. Man kann aus jeder Wi!dart, wenn 
man absichtlich selektioniert, sofortkeimende 
und andererseits auch erst mi t  starkem Keim- 
verzug keimende Sippen herausselektionieren. 

In dieser Weise ist durch die Kultur ohne be- 
stimmte Absieht auch auf Selbstfertilit/it und 
auf verschiedene andere Eigenschaften hin selek- 
tioniert worden, durch welehe sieh alle Kultur- 
arten yon allen Wildformen unterseheiden. 

Ich fasse zusammen, dab nach unserer heu- 
tigen Erfahrung die Entstehung der Garten- 
rassen yon A. maius fast ausschlieBlich auf der 
Auslese yon im Laufe der Kultur aufgetretenen 
einzelnen Mutationen beruht. 

D i e  V e r e d e l u n g  v o n  Z i e r p f l a n z e n  u n d  d a s  Z u s a m m e n w i r k e n  d e s  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F o r s c h e r s  m i t  d e m  Z t i c h t e r  

b e i  d e r  V e r e d e l u n g .  

Von W. E. de Mol, Amsterdam. 

Bei der Veredelung von Zierpflanzen denken 
wir u. a. an Gr613e, Festigkeit, Form, Farbe 
und welter an Unempfindlichkeit ffir Krank- 
heiten, friihe Blfite, leichter B1/itenantrieb, 
Bltitedauer usw. Besonders betreffs der ersten 
zwei Eigenschaften geben die Blumenzwiebel- 
gew~ichse Stoff zur n/iheren Besprechung. Es 
hat  sich herausgestellt, dab bei weitem die mei- 
sten der heutzutage geziichteten Variet/iten yon 
Hyacinthe und Trompetennarzisse aufgebaut 
worden sind aus Zellen, deren Kerne nicht mehr  
aus der natfirlichen Chromosomenzahl - -  ffir 
die Hyacinthe: 16 und fiir die Narzisse: I4 - -  
zusammengesetzt sind, sondern aus einer h6he- 
ten Zahl. Die Kerne und Zellen sind dadurch 

gr613er geworden, und die Variet/iten haben dem- 
zufolge, aul3er durch gew6hnliche Hybridisation 
auch durch diese Erscheinung gr613ere, festere 
Formen erhalten. 

Bei Tulpe, Crocus, Traubenhyacinthe und an- 
deren Sorten des Geschlechts Hyacinthus bricht 
sich die Mehrchromosomigkeit Bahn, und zwar 
Ms Folge yon Best/iubung mit vergr6Berten 
Blfitenstaubk6rnern (s. w. u.). 

Auch die ersten grogen mehrchromosomigen 
Variet/iten der wei/3en Narzisse (Narcissus poe- 
ticus) kommen schon in den Handel. In ange- 
triebenem Zustand sind die Stengel der sehr 
groBen Blumen nicht selten unter einer Liinge 
yon 6o cm zu finden. 


