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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. 
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Den meist stichhaltigen Beweis, dab diese Tat-  
sache far  die Praxis yon nicht zu untersch~tzen- 
der Bedeutung zu sein scheint, haben die Zfichter 
selber geliefert; denn unbewugt haben sie selbst 
selektiert auf l~fehrchromosomigkeit dadurch, 

Abb. I,. Gew6hnliche (I2-chromosomige), verdoppelte (24-ehromo- 
somige) und vervierfachte (48-ehromosomige) Pollenk/Srner der T u ip  e, 
in einem Wassertropfell bei starker Vergr613erung. Mikrophotographie. 

dab sie die robusteren Formen gew~ihlt, weiter 
geztichtet und in den Handel gebracht haben. 

Was ist die Ursaehe des Entstehens der mehr- 

Abb. 2. G e w 6 h n l i c h e  T r a u b e n h y a c i l l t h e  (links) mi t  
g r o g e r T r a II b e n h y a c i n t h e (rechts), Ietztere gewonnei1 nach 

Bestfiubung mit  mehrchromosomige~l Poilenk0rlxern. 

ehromosomigen Variet~iten? Der Verfasser hat  
gefunden, dab bei der Bliitenstaubk6rnerbildung 
- -  und vielleicht auch bei dem Entstehen der 
Eizellen - -  den Teilungen, welche das Zustande- 
kommen dieser Geschlechtszellen vermitteln 
mtissen, Hindernisse in den Weg gesetzt werden 

k6nnen. Die Folge davon ist, dab - -  mn die 
Hyacinthe als Beispiel zu w~hlen - -  eine Mutter- 
zelle, welche in Normalf~illen 4Blt i tenstaub - 
k6rner entwickelt, gekennzeichnet durch 8 Chro-  
mosomen, nun z .B.  Bliitenstaubk6rner m i t  
I6 Chromosomen bildet. Mit diesen verdoppel- 
ten, 16 chromosomigen Bltitenstaubk6rnern kann 
befruehtet werden. Dies hat zur Folge, dab der 
Befruchtungskern nicht aus 8 Chromosomen (des 
Bliitenstaubkorns) und 8 Chromosomen (der El- 

Abb, 3. Pollenk6rnerder g e w 6 h n I i c h e n  T r a u b e n h y a c i n t h e  
(links) und der g r o g e n  T r a u b e n h y a c i n t h e  (rechts). Essig- 

Karmill-Praparat. Vergr/Sgerung 28o •  

zelle), also zusammen aus 16 Chromosomen be- 
steM, sondern aus 2real 8 Chromosomen (des 
Bltitenstaubkorns) und 8 Chromosomen (der Ei- 
zelle), das sind 24 Chromosomen. Unter den 
Variet/iten, welche charakterisiert worden sind 
von mehr als I6 Chromosomen, werden am 
meisten diese 24chromosomigen vorgefunden. 

Diese 24 chromosomigen Variet~iten vollfiihren 
bei der Bildung yon Geschlechtszellen ihre Re- 
duktionsteilung nieht mehr so regelm~iBig wie 

Abb. 4. Normale und groSe Pollenk6rner yon W i l d e r  H y a  
e i n t h e ( E ~ d y r M o ~  ~ t a n s ) .  Essig-Karmin-Praparat. VergroBerung 

xo4 •  

die normalen i6chromosomigen Variet~iten dies 
machen. Daher nicht nur Geschlechtszellen 
mit  12 Chromosomen daraus entstehen, sondern 
auch solche mit  I3 oder I I ,  mit  14 oder IO Chro- 
mosomen usw. Weil diese Geschlechtszellen bei 
der Hyacinthe meistens gut fertil sind, so kann 
mit  diesen befruchtet werden, wodurch Varie- 
t~ten mit  versehiedenen Chromosomenzahlen 
entstehen. Wenn an der Meinung, Chromosomen 
seien die haupts~ichlichsten TrSger tier erb- 
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lichen Eigenschaften, fest- 
gehalten wird, so brancht 
es keinen nfiheren Beweis, 
dab bei der Bildung yon Ge- 
schlechtszellen, wie oben er- 
w~hnt, h6chstwahrschein- 
lich gleichzeitig grSl3ere 
Verschiedenheiten auf- 
treten. 

Die Hyacinths ist die 
erste Pflanzensorte, bei 
welcher durch zielbewugtes 
Eingreifen verdoppelte 
(und vervierfachte) Ge- 
schleehtskerne zustande ge- 
bracht worden sin& Sie ist 
zugleich die erste Pflanzen- 
sorte, bei welcher die M6g- 
lichkeit der Befruchtung 
mit solchen Geschlechts- 
kernen bewiesen worden 
ist. Zeugnis daftir geben 
die gewonnenen und zum 
Teil jetzt weiter gez/ich- 
teten mehrchromosomigen 
Nachkommeu aus I6 chro- 
mosomigen Eltern. Und 
drittens ist die Hyacinthe 
die erste Pflanzensorte, bei 
der, indem sie besonderen 
gml3eren Konditionen aus- 
gesetzt wurde, Knospen- 
variation (Andernng der 
Blumenfarbe) zustande ge- 
bracht worden ist. 

Abb. 6. Mikroptaotographie normaler tlnd gro~Zer PoIlenk6rner der 
W e i B e n  N a r z i s s e .  Essig-Karmin-Pr~tparaL 
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Abb. 5. Gew6hnliche, verdoppelteund vervierfachtePollenk6rner einiger u der w e i B e n  
N a r z i s s e  (2V.~9oeticus). Vegetativer Kerr~ und generative Zelle mit Kern deutlich siehtbar. 

Neben der generativen Zelle in dem vervierfachten PolIenkern ein Zweigkern. 
Vergr6gerung 780 •  

Neben diesen Tatsachen, hier oben aufs Taper 
gebracht, sind Iloch viele zu stellen, welche dazu 
beitragen k6nnen, eine bejahende Antwort auf 
die Frage, ob die wissenschaftliche' Unter- 
suchung der Praxis bei der Veredelung der Zier- 
pflanzen Dienste leisten k6nne, zu geben. 

Wir denken u.a. an die Frage der Sorten- 
kreuzung, Oft wird es sehr erw/inscht sein, dab 
der Forscher bei den Nachkommen weiter 
beobachtet, ob der Gewinn, welcher zu buchen 
ist, nicht auf Kosten einer zu grogen Sterilit~it 
geschieht. Beim Problem der Sterilit~t 
ist die mikroskopische Untersuchung yon 
groBem Nntzen. Der Ziichter verrichtet 
oft viele vergebliche Arbeit, dadurch, 
dab er sterilen Bliitenstaub verwendet, oder 
dab die Eizellen unfruchtbar sind. Bei 
all seiner Ausdauer erh~tlt er dann nichts. 
Und umgekehr tkann  Ausdauer in F/illen, 
bei denen man die Hoffnung sehon auf- 
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gegeben hatte, bisweilen zu einem pr~ichtigen 
Resultat fiihren. So erhielt der Verfasser naeh 
mehr als zweihundert fehlgesehlagenen Ver- 
suehen endlieh Bastarde zwischen Trompeten- 
narzisse (Narcissus pseudonarcissus) und Reil- 

die Bastarde gerade zustande kommen konnten, 
dadurch, dab als Mutter eine mehrchromo. 
somige Trompetennarzisse mit einer Chromo- 
somenzahl, bedeutend h6her als die natiirtiche 
Zahl 14, verwendet worden ist. Wenn sich 

J 

Abb. 7- Mehrchromosomiger H y a c i n ~ h e n b a s t a r d  nfit sehr grogen Blumen. Siehe die Einteilung in ClIl 
auf dem Streifem 

rocknarzisse (Narcissus bulbo- 
codium). Diese Sorten oder eigent- 
lich Geschlechter stehen so weir 
auseinander, dab sie eine ver- 
schiedene Chromosomengarnitur 
haben. Die natiirliche Chromo- 
somenzahl von Narcissus oder 
Corbularia bulbocodium ist drei- 
mal so hoch als die der iibrigen 
Narzissen. Sie betr~igt 42, ~)ber- 
dies entspreehen diese Chromo- 
somen an Gr6Be und Form nicht 
denen der anderen Narzissen. 
Nicht unm6glich ist es, dab 

dies als wahr herausstellt, so 
nimmt dadurch das Problem des 
Schaffens der mehrchromo- 
somigen Formen noch sehr an 
Wichtigkeit zu. 

Bei Blumenzwiebelgew~chsen 
treten gr6Bere, robustere Formen 
auch infolge Zunahme der 
Chromosomenzahl der KOrper- 
zellen auf. Dies hat sich dem 
Verfasser bei Sortenbastarden 
zwischen Narcissus pseudo- 
narcissus und N. poeticus gezeigt. 

Dann sei noch auf das Behalten 

Abb. 8. Vermehrung der Blumelideck- 
bl/itterzahl bei der H y a c i n  t h e ,  
hier vielleicht die Folge erhShter 

ChromosomenzahI. Vergr6gerung, 

Abb. 9. Iv[ehrchromosolnlge Nachkommea der H y a c i n t h e, entstanden aus Elterrtpflanzert mi t  der gewOhnlichen Chromosomenzahi x6, 
nach Best~iubung mit  groBen PollenkOrllern. Der Ma~stab gibt die Einteihlng ill cm air, 



4. Jahrg. 3-Heft Die Veredelung yon Zierpflanzen. 65 

yon, wie der Verfasser sie nennt, sogenanntea 
,,Schaltpflanzen" hingewiesen. Off werden 
Variet~iten, die ein wertvolles, nicht oder selten 
gesehenes Kennzeichen besitzen, vernichtet, 
eben weil die Yariet~it weiter keinen Hande]s- 
wert hat. Soiche Pflanzen sind dann trotz- 
dem wert, weiter gezfichtet zu 
werden. Sie bitden die Ketten- 
glieder zwischen dem Alteren 
und deln Neueren. 

Eine wichtige Frage bei allem 
ist das gegenseitige Vertrauen 
zwischen Praktikus und Theo- 
retikus. Dies kann dadurch ge- 
wonnen und verstitrkt werden, 
dab der ,,Ausschauposten" (das 
wissenschaftliehe Laboratofium) 
m6glichst bald die Zfichter fiber 
die Art des Weiterzfichtens der 
Nachkommen unterrichtet. 

Wie soll denn eigentlich die 
Arbeitsmethode sein? Die Er- 
fahrung hat den Yerfasser ge- 
lehrt, dab der Veredelungsbetrieb 
am besten organisiert ist, wenn 

jungen studierten Mannes oder eines ,,Innen- 
assistenten", Analisten haben. Wenn man im 
Universit~its- oder Hochschulverband diese Ar- 
beit verrichtet, so hat man noch den groBen 
Vorteil, dab jedesmal junge Studenten mit- 
helfen k6nnen bei kleinen, gleichsam mecha- 

Abb. io. PoEenk6rner eines gew6hnlieh chromosomigen (diploiderl) Naehkommens (Mitre) 
und zum Vergleieh PollenkOrner von zwei mehrchromosomigen (heteroploiden) Nachkommen.  

Essig-Karmin-Pr/~parat. Vergr6Berung 20o •  

die Hybridisationsarbeit und die Weiterzfich- 
tung der neu erhaltenen Variet~iten in einer 
groBen Muster-Pflanzschule, bei einem prak- 
tischen Zfichter also und nicht in den G~trten 
einer Landbauschule oder einer Universit~it 
geschieht. 

Denn die Zusammenwirkung 
mit der Praxis ist dann selbst- 
verstgndlich viel leichter und 
regelm/iBiger. Sowohl der Zfich- 
ter als der Untersucher beurtei- 
len dann yon Anfang an das 
Material. Und nach dieser 
Methode arbeitet man billiger. 
Der Verfasser hat selbst diese 
Arbeitsweise angewandt in Lisse, 
dem Zentrum der holl/indischen 
Blumenzwiebelzucht, 

Die t~gliche Leitung dieser 
,,AuBenarbeit" soli bei eineln 
,,AuBenassistenten", einem 
tfichtigen Fachmanne sein. Was 
die ,,Innenarbeit" anbeIangt, 
die mehr theoretische Arbeit, 
muB diese : i n  ein Laboratorium unterge- 
bracht werden, am besten als mehr oder 
weniger setbst~indiger Teil einer Universi- 
t~it: oder H0chschule. Man genieBt dann die 
Vorteile der Benutzung einer bestehenden 
Bibliothek, chemischer Stoffe, Instrumente 
usw. Der Leiter soll dabei die tlilfe eines 

nischen Untersuchungen und Arbeiten, welche 
hier so auBerordentlich viel vorkommen. 

In der Blumenzwiebelgegend haben einige 
grol3e Zfichter es begriffen, dab derartige Unter- 
suchungen yon groBer Bedeutung fiir die Praxis 

Abb. I I .  Speziesbastard G e l b e  N a r z i s s e  x W e i B e  N a r z i s s e  ( l inks )und  groBe 
Form mi t  vermehr ter  Chromosomenzahi; entstanden dl:rch Xnbspenvariation. 

sein k6nnen. Im Jahre 1922 wurde von der 
A. G. Gebrfider Nieuwenhuis, Riikstraatweg 31, 
,,Welbedrogen"; Lisse, mit dem Verfasser ein 
oben beschriebener Veredelungsbetrieb ffir Blu, 
menzwiebelgew~ichse gegrfindet. Einige Zeit da- 
nach folgte die A. G. Gebrfider Segers in Lisse. 

Nicht nur ]unge Studenten, sondern zugteich 
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.~bb. 12. Mehrchromosomiger Bastard yon G e l b e r  N a r z i s s e  
mit in sechs Teite gespaltener Trompete. 

junge Z-/ichter k6nnen sich, jeder a~J~f eigene 
Weise, in die Fragen der Veredehmg vertiefen. 
Das Resultat davon ist nicht nut  materieller 
Gewinn, sondern zugteich Zunahme an Lebens- 
gltick und Erfahrung. 

Nan sieht meistens einen Gegensatz zwischen 
Wissensehaft und Praxis. Von den Miinnern der 
Wissenschaft sagt man oft, dab diese sich in ihre 
Ideen verrennen, so dab sie die Wirklichkeit um 
sich herum nicht wahrnehmen. In Sonderf~llen 
ist die Bemerkung nicht unrichtig. DaB abet 
ein Studierzimmer keine Zelle zu sein braucht, 
und dab man in der Welt der Praxis gut Be- 
scheid wissen kann, wird durch obengenannte 
Arbeitsmethode bewiesen. 

Wissenschaft ist auch I~r die Verbesserung 
der Kufturgew~ichse yon unberechenbar gro~em 
Werte. Sie sucht nach Zusammenhang und 
Einheit und nach in der Tiefe liegenden Kr~iften. 
Und dadurch kann sie auch in der Praxis die 
Richtung zeigen. Eben well er in der Praxis 
kein Fremder ist, kann der Mann vom Stu- 
dium die ftihrenden KrSfte und den Zu- 
sammenhang der Dinge durch sein Denken 
besser finden. 

Auf diese Weise k6nnen wir iiberdies dazu 
helfen, der Verflaehung und Vermechanisierung 
in dieser Zeit ein Ziet zu setzen. Versuchen wit 
durch das Eiend yon heute zur Besinnung zu 
kommen. Gereiche diese Depression uns zur 
Lehre. Gebt ihr nieht die M6glichkeit, uns 
nach der Vergangenheit znrtickzustogen, Fiihre 
sie uns durch M~il3igkeit hindurch, zur Ver- 
tiefung. 

(Aus dem Kaiser Wilhe]m-Institut fiir Zfichtungsforschung, Miincheberg, Mark.) 

T o p i n a m b u r  a l s  F u t t e r p f l a n z e .  
Von W .  y o n  W e t t s t e i n - W e s t e r s h e i m  und A.  M e y f e .  

Wenn WAGNER in seinem Aufsatz im Ziichter, 
Jahrgang 1929, Seite ~9 o, den Topinambur als 
Ersatz ffir die Zuckerrtibe behandelt, so soll im 
Anschlug an jene Ausfiihrungen Nachstehendes 
die Eigenschaften des Topinamburs als Futter-  
pflanze beleuchten. 

Die Frage des Futterbaues auf den ganz leich- 
ten B6den des deutschen, naturwiesenarmen 
Ostens ist bislang eine ziemlich ungel6ste, wenn 
man yon der bis jetzt noch nieht im Handel be- 
findliehen S/iBlnpine absieht. Futterpflanzen 
wie Seradella, die verschiedenen Kleearten, Lu- 
zerne, Peluschken, Wicken, Mais und Sonnen- 
blumen bringen entweder zu wenig Masse oder 

k6nnen ihrer groBen Unsicherheit wegen nicht 
gebaut werden. Auch der neuerdings zur Ein- 
sSuerung empfohlene griine Roggen dtirfte keine 
L6sung der angeschnittenen Frage sein. Er  muB 
des Wassergehaltes und Eiweigverh~iltnisses 
wegen verh~iltnismiigig friih geschnitten werden 
und liefert dann keine groge Masse. Hfinfig wird 
auch die Eins~uerung mit der Heuernte mad der 
sommerlichen Hackarbeit der Betriebe zu- 
sammenfallen, sodaB die Arbeitsverteilung da- 
durch vielleicht noch schlechter ist, als wenn 
die Eins~iuerung bei anderen Futterpflanzen im 
Herbst vorgenommen wird. 

Da Topinambur ziichterisch fast noch gar 


