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(Botanisches Museum, Berlin-Dahlem.) 

Einiges aus der Abstammungsgeschichte der Kulturpflanzen. 
Von Eltsabeth Sch iemann.  

Wenn nicht nur der praktische Landwirt dem 
Sprachgebrauch folgend, sondern auch die 
wissenschaftliche Botanik die Kulturpflanzen 
als eine besondere Gruppe aus der ungeheuren 
Zahl der h6heren Pflanzen heraushebt, so ent- 
steht die Frage, woraus diese Sonderstellung 
ihre biologisch wissenschaftliche Berechtigung 
herleitet. In der Tat  enth~ilt der Begriff der 

Variationsbreite der Art liegen, fiber das in der 
wilden Natur vorkommende Mal3 gesteigert. 
Hierzu geh6rt auch die kulturell so besonders 
wichtige physiologische Anpassungsf~ihigkeit, 
welche eine Verbreitung der Gew~ichse in kli- 
matisch abweichenden Zonen erm6glicht. So 
s ing um ein Beispiel zu nennen, die in den Sub- 
tropen beheimateten Getreidegr~iser die be- 

Abb. I,  Von links nach rechts: Wildgerste, Wildweizen, Wildroggen mi t  spontan zerfallenden ,~hren. 

Kulturpflanzen nicht nur die Beziehung zu den 
kulturellen Bediirfnissen des Menschen, sondern 
er umfagt eine Anzahl Merkmale, durch welche 
sie sich yon dem vom Menschen unabh~ingigen 
Teil der Pflanzenwelt unterscheiden. Vergleicht 
man z .B.  die Getreidearten mit den wilden 
Gr/isern, den Kohl mit Hederich oder Ackersenf, 
die Saaterbsen mit Wicken und Platterbsen, 
so ffillt zweierlei ins Auge: Zun~ichst, dab die der 
Nutzung unterliegenden Teile der Pflanze, seien 
es Wurzeln,Stengel, Blfitter, Friichte oder Samen, 
in ihrer morphologischen und anatomischen Aus- 
bildung yon nahestehenden Wildformen zwar 
quantitativ, aber selten qualitativ verschieden 
sind. Mit anderen Worten, bei den Kultur- 
pflanzen sind Merkmale, die in der nat/irlichen 

herrschenden Kulturpflanzen der gem~Bigten 
Zonen geworden. 

Dazu kommt als zweites ein morphologisches 
Merkmal, oder richtiger ein Merkmalskomplex, 
der biologisch ftir die Pflanzen yon gr6Bter Be- 
deutung ist: Die Kulturpflanzen verffigen nicht 
fiber die natfirlichen Schutz- und Verbreitungs- 
mittel der Wildpflanzen. Indem der Mensch 
Saat und Ernte in seine Hand genommen hat, 
hat er diese Merkmale der natiirlichen Selektion 
entzogen und an ihre Stelle eine andere, off 
in umgekehrter Richtung wirkende Selektion 
gesetzt. Der spontane Zerfall des Fruchtstandes, 
welcher die KSrner einzeln oder in kleinen 
Gruppen freigibt, die verschiedensten Anhaf- 
tungsmittel (I-Iaare, rauhe Grannen usw.) und 
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sinnvoll gestalteten mechanischen Auss/ievorrich- 
tungen (hygroskopisch tordierende Grannen, 
Sch l eude rmechan i smen) -  alle diese Einrich- 
tungen fehlen den Kulturpflanzen (vgl. Abb. I). 
Zwar haben nicht alle die volle H6he dieser 
Entwicklung erreicht; einzelne Eigenschaften 
sind bei manehen yon ihnen auf dem Zustand 
der Wildform stehengeblieben. Noch fehlt 
uns die Lupine, die gleich der Erbse ihre Samen 
festhiilt, s ta t t  sie wie wilde Leguminosen mit  
einem Schleudermechanismus weir yon sich zu 
streuen. Die Tatsache aber, dab sie damit aus 
dem Typus der Kulturpflanzen herausfgllt, er- 
weckt die Hoffnung, dab auch sie, ebenso wie die 
anderen, diese Stufe der Entwicklung werde 
erreichen k6nnen 1. 

Es fragt sich, ob der Mensch, ob der Landwirt,  
speziell der Ztichter etwas dazu tun kann, diese 
Entwicklung zu beschleunigen. Gewil3 ist das 
nur m6glich, wenn er der Natur ihre Methoden 
ablauscht, und hier liegt der Sinn des Interesses, 
das nieht nur der theoretisch arbeitende Bo- 
taniker, sondern auch der praktisehe Landwirt 
der Geschichte und Abstammung der Kultur- 
pflanzen entgegenbringen sollte. Die Russen in 
ihrer heute ganz auf das Praktisehe gerichteten 
Einstellung haben wohl als erste erkannt, dab 
die Beschiiftigung mit dem Werdegang der 
Kulturpflanzen auch praktische Erfolge herbei- 
fiihren k6nne. Intensiv wird dort an diesen 
Problemen gearbeitet, und eine Ftille wertvollster 
Anregungen und Resultate ist yon daher ge- 
kommen. Bei uns gewinnt diese Erkenntnis 
erst langsam Boden. Die Leser der Zeitschrift 
haben bereits Gelegenheit gehabt, Einzelfragen 
aus dem groBen Gesamtkomplex kennenzu- 
lernen ; es sei an die Aufs~itze yon TAMMES und 
GENTNER (Lein), von BAUR (L6wenmaul), 
OSSENT (Roggen), 0EHLER (Obst) u . a .  er- 
innert. 

Andererseits haben groge Theoretiker unter 
den Biologen, wie ALPHONSE DE CANDOLLE und 
DARWIN der Abstammungsgeschichte der Kul- 
turpflanzen lebhaftes Interesse entgegenge- 
bracht, der eine yon Fragen der Pflanzengeo- 
graphie, der andere yon Artbildungsfragen aus- 
gehend. Der Grund liegt darin, so fiihrt A. DE 
CANDOLLE aus, ,,dal3 sich hier im Laufe von 
wenigen Jahrtausenden, unter dem Einflug 
einer Umwelt, deren klimatische und geologische 
Faktoren uns bekannt sind, Umwandlungen 
vollzogen haben, fiir welche die Natur  sonst un- 
gemessene Zeitrgume gebraucht hat - -  und in 

i Vergleiche hierzu die Abbildung der Lein- 
kapseln bei Tammes: Diese Zeitschrift 2, 246, 
Linum crepita~zs hat: noch aufspringende Kapseln. 

der Kriifte wirksam waren, deren Ursachen 
weniger klar zutage liegen." So entstand aus 
einem Kapitel  der Entstehung der Arten DAR- 
WINS zweibgndiges Buch fiber das Variieren der 
Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestika- 
tion (I867) und aus einem Kapitel der G~ogra- 
phie botanique raisonn~e DE CANDOLLES Origine 
des plantes cultiv~es (I883}, beide noch heute 
auf diesem Gebiete unentbehrliche Hilfsbticher. 
Das klassisch gewordene Werk DE CANDOLLES 
sucht in mehr historischer Weise die botanischen 
Zusammenhgnge, Herkunft  und Wanderung tier 
Pflanzen klarzulegen. DARWIN" ging seiner 
ganzen Einstellung gemgl3 dem Werden, der 
Formbildung und Umwandlung der einzelnen 
Arten nach. 

Die ersten Kulturpflanzen erscheinen an den 
~iltesten Kulturst~itten, Agypten und Mesopo- 
tamien, etwa um das Jahr  3ooo; rund 5oo Jahre 
spgter in den Pfahlbauten des n6rdlichen Alpen- 
zuges, spezielt in der Schweiz, zu Beginn der 
jtingeren Steinzeit. In den frtihesten EinzeI- 
funden findet sich iiberall die Gerste, in den 
reicheren Hauptfundstellen stets gleichzeitig 
mit  We izen - -und  zwar zuerst Emmer  und Binkel- 
weizen - -  und Lein, mit  verschiedenen Legu- 
minosen, unter denen Linsen und Erbsen nie 
fehlen. Die Gleichartigkeit des Kulturpflanzen- 
bestandes im Orient und dem Pfahlbauneolithi- 
kum, sowie ihre zeit]iche Folge ftihrt zu der An- 
nahme, dab dieser Stamm iiltester Kulturpflanzen 
aus dem vorderen Orient nach Mitteleuropa ge- 
wandert ist, um sich yon hier aus welter auszu- 
breiten. I m  Pfahlbaugebiet gesellt sich zu den 
Genannten tiberall die Hirse hinzu. In der 
Bronze- und Eisenzeit erseheinen Roggen und 
Hafer. Das griechische und r6mischeAltertum 
macht  mit Rtiben und Kohl, Obst und Futter-  
kr~iutern bekannt, die alle, an die Ausbreitung 
des r6mischen Reiehes gebunden, mit  ihm die 
Grenzen ihrer vorderasiatischen oder medi- 
terranen Heimat  iiberschreitend, yon Europa 
Besitz ergreifen. 

Einen frischen Kontakt  mit  dem Orient bringt 
die Zeit der Kreuzziige; doch ist das Gebiet im 
wesentlichen bereits ersch6pft. Und dem In- 
teresse der Zeit an medizinischen und heil- 
kundlichen Fragen entsprechend, kommen da- 
mals neben wenigen Obst -und Gemtisearten vor 
allem Gewiirz- nnd Heilkrguter westwgrts. 
Amerika schiittet sofort nach seiner Entdeckung 
einen neuartigen Reichtum fiber die alte Welt 
aus; sehr verschieden schnell breiten sieh seine 
Gaben bier aus. Tabak,  Mais und Bohnen sind 
nach kaum hundert  Jahren so eingebtirgert, dal3 
man ihre Herkunft  vergessen hat nnd eine spg- 



4. Jahrg. II. Heft Einiges aus der Abstammungsgeschichte der Kulturpflanzen. 269 

tere Zeit diese erst miihsam wieder aufkl~iren 
mug. Andere bleiben durch Jahrhunderte 
Rarit~iten der Giirten, ehe sie den Weg in die 
Landwirtschaft finden. Bekannt ist, wie schwer 
die Kartoffel angenommen wnrde. Die Tomaten 
sind noch vor 3o Jahren seltene Stiicke auf der 
Tafel gewesen, um sich wie die Bananen pl6tzlich 
das Feld zu erobern. Heute verwischen Welt- 
wirtschaft und Weltverkehr diese Grenzen voll- 
kommen - -  den Knlturpflanzen ist nur noch 
eine klimatische und edaphische Verbreitungs- 
grenze gesetzt, keine geographische. Wenn daher 
im folgenden yon ,,unseren Kulturpflanzen" 
gesprochen wird, so sind damit in erster Linie 
die der gem~il3igten Zone der alten Welt gemeint 
- -  entsprechend der Rolle, die diese in der Ge- 
schichte der Kultur  gespielt hat. 

Mit der Verwischung der Grenzen erw~ichst 
die Gefahr, dab die wirklich einheimischen 
Kulturgiiter der verschiedenen Lfinder verdrfingt 
nnd dab die uns heute in mehr als einer Hinsicht 
interessierenden Abstammungs- und Herkunfts- 
Iragen undurchsichtig werden. Es gilt in letzter 
Stunde fast, fiberall den einheimischen Bestand 
an Kulturpflanzen wissenschaftlich zu erfassen 
und der Bearbeitung zug~inglieh zu machen. Die 
russischen Forscher nnter Fiihrung VAVlLOVs 
haben diese Aufgabe mit nachahmenswerter 
Energie angegriffen und Kulturpflanze nach 
Kulturpflanze einer systematischen, pflanzen- 
geographischen und genetischen Analyse unter- 
zogen. 

Mit grogem Erfolg hat VAVlLOV auf dieses 
Gebiet eine Methode angewendet, in der syste- 
matisehe, pflanzengeographische, morphologi- 
sche und genetisehe Elemente miteinander ver- 
eint sind und die er als die systematisch-geo- 
graphische Differentialmethode bezeichnet. Aus 
der Systematik iibernimmt VAVlLOV die Vor- 
stellung, dab der Ursprung einer Art oder 
Gattung dort zu suchen ist, wo sie ihre gr6Bte 
Mannigfaltigkeit entwickelt; aus der Genetik 
die Erkenntnis, dab jede Eigenschaft sich zer- 
legen lfiBt in Einzelmerkmate, die auf Einzel- 
genen beruhen und in ihrer Kombination erst 
den Ph~inotypus hervorbringen, der dem be- 
schreibenden Systematiker u n d  Morphologen 
vorliegt. Indem er nun nicht den Gesamttypus 
in seiner geographischen Verbreitung betrach- 
tete, sondern das Einzelmerkmal, lieB sich ftir 
fast alle Kulturpflanzen, so sehr sie auch heute 
kosmopolit geworden sind, ein Gebiet nach- 
weisen, in dem die Gene sich h~iufen, von dem 
ausgehend nach allen Seiten, nach der Peripherie 
hin, die Zahl der Gene abnimmt. Das Ma~cnig- 
/altigkeitszentrum erweist sich als Genzentrum. 

Ein solches Zentrum liegt ftir den Saatweizen 
z .B.  in Stidwestasien am Rande des groBen 
innerasiatischen Hoehgebirges - -  in Afghanistan, 
Pamir und den anstoBenden Gebirgsl~ndern. 
Es wurden in einer ersten Untersuchung 
167 Einzelmerkmale in ihrer geographischen 
Verbreitung fiber das heutige Areal bestimmt. 
Sie linden sich fast alle in dem umsehriebenen 
Bezirk vorkommend. Je weiter man sich aber 
von diesem Zentrum in die weizenbauenden 
L~ndereien west-, siid- und nordw~rts begibt, 
desto geringer wird die Zahl der Gene, die jeweils 
im Ph~notypus zum Ausdruck kommen. Die 
Peripherie des Verbreitungsgebietes - -  bei- 
spielsweise der Formbestand des Weizens in 
Norddeutsehland - -  macht dem Zentrum gegen- 
tiber einen fast einf6rmigen Eindruek. 

Eine weitere GesetzmfiBigkeit in der Vertei- 
lung der Gene zeigt sich darin, dab in den Gen- 
zentren sich die dominanten Gene h~ufen, w~h- 
rend nach der Peripherie hin die recessiven 
Gene zunehmen, zuweilen t~berwiegen. Das ist 
genetiseh verst~ndlieh. Naeh unseren Erfah- 
rungen besteht die weitaus iiberwiegende Anzahl 
von Mntationen in dem Ubergang eines Faktors 
in sein reeessives Allel. Dies bleibt natfirlich 
gegentiber dem dominanten Allel in der Zahl 
welt zuriiek (I auf 4, I auf I6, I auf 64 usw.), es 
ist abet auch h~iufig demselben gegeniiber nicht 
konkurrenzf~ihig und wird wieder ausgemerzt. 
Nach der Peripherie hin nimmt zuniichst rein 
mechanisch die Zahl der Konkurrenten je Areal- 
einheit ab. Daneben bieten die im Vorwfirts- 
schreiten sich 6ffnenden Areale mehr und oft 
sehr andersartige Existenzbedingungen, so dab 
die natiirliche oder ktinstliche, bewugte oder 
unbewuBte Auslese mit ganz anderen, neuen 
Mitteln arbeitet: Klima, Boden und schlieBlich 
der Mensch nach seinen Zwecken leiten die Aus- 
lese so, dab die abspaltenden Recessiven nun- 
mehr vielfach nicht nur erhalten bleiben, sondern 
sogar vorherrschen k6nnen. So erkl~irt sich die 
H~iufung dunkelsamiger, dunkelh~utiger, do- 
minant-dichtiihriger, extrem locker4ihriger, 
stark behaarter Formen in den Zentren, die 
weite Verbreitung hellsamiger Leguminosen, 
helI~ihriger Getreide usw. in der Peripherie. 

Sehr h~iufig f~illt das Mannigfaltigkeits- oder 
Genzentrum einer Kulturpflanze gar nicht mit 
dem ttauptverbreitungsgebiet der n~tchstver- 
wandten Wildformen zusammen, die man sehr 
allgemein als Stammarten der betreffenden 
Kulturpflanzen ansieht. Man hat in vergangenen 
Zeiten, um ,,das Blut der alten Ziichtungen auf- 
zufrischen", mit Vorliebe zu Kreuzungen mit 
den Wildformen gegriffen. Sie haben sich aber 
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als nichts weniger als erfolgreich erwiesen. Die 
,,Wildmerkmale" sind vielfach so stark ge- 
koppelt, dab es nut  schwer oder gar nicht ge- 
lingt, die gewollten Verbesserungen, z .B.  Im-  
munit~it, mit  den bereits erzielten Zuchterfolgen 
zu vereinen. Viel erfolgversprechender wird es 
sein - -  woffir vor allem VAVILOV sich Iebhaft 
eingesetzt hat - - ,  in den groBen Genschatz der 

Abb. 2. Vielf6rlnjgkeit des Landweizens: )khren aus 2 Weizenfeldern. 
Obere Reihe aus Humlnersdorf, untere Reihe aus Wald im Pinzgau. 

(Nach E. Mayr, Die Getreidelandsorten im Salzachtal i928.) 

Genzentren der Kulturpflanzen hineinzugreifen 
und die wertvollen Eigenschaften unserer Kultur- 
pflanzen mit  den bier noch ungenutzt schtum- 
mernden Anlagen in Kombination zu bringen. 

Gewissermal3en auf halbem Wege zwischen 
den Primitivformen der Genzentren und den 
Hochzuchtst~mmen der landwirtschafttreiben- 
den KulturvOlker der Peripherie, liegen die im 
letzten Jahrhundert  stark zurfickgedr~ingten 
alten , ,Landsorten". Mit einem noch verh~iltnis- 

m/iBig reichen Genbestand ausgestattet,  stellen 
sie in physiologischer Hinsicht bestangepal3te 
Lokalpopulationen dar (Abb. 2). Sie sollten da- 
her vom Zfichter bei der Kombinationszfiehtung 
zur Schaffung eines neuen reichen Auslesemate- 
rials fiber dem Material der Genzentren nicht 
vernachl~issigt werden. Es ist deshalb erfreulich, 
daB, ~ilteren Anregungen folgend, der internatio- 
nate PflanzenzfichterkongreB in Berlin diese 
Frage wieder starker aufgegriffen hat. 

Hier liegt der erste unmittelbare praktische 
Wert  der Beschfiftigung mit den Abstammungs- 
fragen ffir den Zfichter. 

Nach V_~VlLOV sind ffinf groge Hauptgenzen- 
tren in der alten Welt zu unterseheiden. 

I. Das schon genannte Gebiet Sfidwestasiens 
vom Pamir fiber A/ghanistan, Persien bis Trans- 
kaukasien, das sich ffir eine Anzahl Arten in 
einen nordwestlichen und einen 6stlichen Teil 
gliedert, die sich um Transkaukasien und Tur- 
kestan gruppieren. 

2. Indien. 
3- Der gebirgige Teil yon Siidchina. 
4- Das Mediterrangebiet. 
5. Abessinien. 
Dazu kommen zwei in Amerika, die sich an 

Mexiko-Guatemala und Peru-Bolivien anschlie- 
Ben. Die wichtigsten Kulturpfianzen verteilen 
sich auf diese 7 Zentren in der aus Tabelle I er- 
sichtlichen Weise. 

Die Zahl der wirklich weltwirtschaftlich wich- 
tigen Kulturpflanzen aus andern Heimatlgndern 
ist hiermit verglichen gering. Aus dem zentralen 
Asien ist ursprfinglich wohl nur der Hanf, der 
etwa in der Eisenzeit in den osteurop~iischen 
Xulturen erscheint und von Anfang an als Faser- 
und 011ieferant und wohl aueh als Narkot ikum 
verwendet wurde. Das gemii/3igte Asien gab den 
Buchweizen und den Mohn und ist in seinen ge- 
birgigen 6stlichen Teilen die Heimat  der klein- 
frfichtigen Apfel (Pims baccata) und des Pfir- 
sichs. Aus dem europ~ischen eigenen Wildbe- 
stande sind manche Haferarten fibernommen 
(Arena sativa, brevis, strigosa), die eehten Klee- 
arten, Esparsette und Sichelklee. Auch manche 
der in der Tabelle genannten Cruciferen des 
westasiatischen Genzentrums kommen bis nach 
Europa wild vor: Brassica Rapa (campestris) 
und nigra, Sinapis alba. Einheimisch sind in 
vorkultureller Zeit die wilden Holz~ipfel und 
-birnen, die einem Teil der Kultursorten den 
Ursprung gegeben haben, sind die SfiBkirschen 
und Walderdbeeren, ebenso Stachel-, Johannis- 
und Brombeere. DaB der Spelz ein Kind des 
oberen Rheintales ist, konnte erst kfirzlich durch 
arch~iologisehe und historische Untersuchungen 
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sichergestellt werden. Endlich haben auch an- 
dere Teile Amerikas eine Anzahl wiehtiger, 
heute in Europa eingebtirgerter Pflanzen gelie- 
left, unter ihnen die Sonnenblume (Helia~thus 
an~uus) als 01-, Helianthus tuberosus als Inulin- 
lieferant, die ,,Amerikanerreben" Vitis Labrusca 
nnd Berlandie~'i und die sogenannte ,,Gartenerd- 
beere", ein europ~iisches Kreuzungsprodukt 

2~/piuu~ ~ _ 

,fv/ed/sk(z~Z~r ,.. l  ~ f  l 

(~)(28)Pritlsh. 

Zd(m 

7 r" 

p, 

g~A2/ 
(e,~)(~2) c d~ A zs 

Abb. 3. Formbildung durch Kreuzui~g und Chromoson~enaberration in tier Gattung Phleum. 
Der  sterile triploide Bastard ebAV wird dureh Chromosolnenverdoppehng fertil: r 

i~aeh GI~EO0/~ a. SANSONIg 193o. (Aus SOHIE~&NN, Handbuch Abb. 64.) 

Kamp/  ~.~ms Dasein mit der darauffolgendeR 
Auslese des Passendsler~ genannt. 

Was dabei die Form-, Soften-, Typenbildung 
bei den Kulturpflanzen yon der Variet~t- und 
Artbildung in botanisch-systematischem Sinne 
unterscheidet, sind nicht prinzipielle Unter- 
schiede, sondern graduelle. Die Bedingungen 
der Variabilit~t, soweit sie im Objekt liegen, 

sind bei den Kulturpflanzen die- 
selben, wie bei den Wildpflanzen. 
Was verschieden ist, ist einmal 
die Art und Weise, wie sich der 
Kampf urns Dasein ftir das - -  

R~zepse ~ro~:1 biologisch gleich variable - -  Ob- 
/8~;m/~ef/~ c~. jekt gestaltet und damit zu- 

sammenh~ingend das Tempo, in 
dem sich die Entwicklung vo]l- 
zieht. Die Rolle, die der Mensch 
dabei gespielt hat, wurde bereits 
gesehildert. Er  bestimmte Aus- 
maB und Richtung der Selektion 
und vergr6Berte durchErhaltung 
nichtkonkurrenzf~ihiger Genoty- 
pen zu j eder Zeit die Basis der 
Variabilit~it. DaB wir aber heute 
einen Einblick haben, zvie die 
Natur diese Variabilit~it schafft, 
das danken wir dem Aufschwung 
der Genetik in den letzten 3o 
Jahren. 

Methodisch haben experimen- 
telle Genetik in der Form der 

[ Bastardanalyse und Cytologie die 
~/22 Hauptergebnisse gezeitigt. Da- 
:37) neben arbeiteten Immunit~its- 

forschung und Serologie, welche 
den chemischen Aufbau des Pflan- 
zenk6rpers als MaB ihrer Ver- 
wandtschaftsverh~iltnisse zu- 
grunde legten. 

Bastardanalyse, mit anderen 
Worten Feststellung des Gen- 
gehaltes auf Grund yon Kreu- 
zungen zwischen verwandten Sip- 
pen,Variet~ten, Arten, Gattungen 

hatte die Einzelgene als Bausteine des Erbbildes 
kennen gelehrt. Die Frage naeh ihrer Entstehung 
brachte die Klfirung und Pr/izisierung des Muta- 
tionsbegyi//es. Wenn auch schon DARWI~ theo- 
retisch scharf zwischen erblicher und niehterb- 
licher Variation unterschied, so iibersehen wir 
heute manche der bei ibm noch zusammen- 
geworfenen Erscheinungen in ihren Ursachen 
besser. Und was der mit DE VRIES' Mutations- 
theorie I9o2 popular gewordene Begriff der 
Mutation zun~chst umfai3te, ist seit dieser 

nord- und stidamerikanischer Wildformen u. a. m. 
Was hat die I41ulturpflanzen bef~higt, ihrer 

I-Ieimat so fernliegende und von ihr oft 6kolo- 
gisch so abweichende Gebiete zu besiedeln, wie ist 
dabei der den Wildpflanzen gegentiber auf- 
fallende Formenreichtum zustande gekommen? 

In dem genannten Werk I)ARWINS sind als 
die wesentlichsten Grundtatsachen, welche der 
Entwicklung der Kulturpflanzen, wie der Arten 
fiberhaupt zugrunde liegen, eim gro/3e, /ast u~- 
beschriinkte Variabi/itd~ tier Lebeweselr und der 
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Zeit in verschieden verursachte Einzel- 
erscheinungen aufgel6st. 

Definiert man als Mutation die Ver- 
~inderung einer Erbanlage, so kennen 
wir heute 2 Arten yon Mutation: Die 
Gen- oder Faktormutation, bei wel- 
cher die im Chromosom lokalisierte 
Erbanlage eine ihrer Natur  nach heute 
noch unbekannte, wahrscheinlich che- 
mischeVer~tnderung erfghrt. (Beispiel: 
Faktormutationen des L6wenmauls; 
vgl. BAuR ds. Zeitschrift 4, S. 57-) 
Die groge Mehrzahl der erblichen 
Unterschiede, seien sie grog oder 
klein, ziichterisch bedeutend oder un- 
bedeutend, beruht auf solchen Gen- 
mutationen. Neben ihnen stehen als 
Ursache erblicher Ab~inderung yon 
Genen andere, die auf einer quan- 
titativen Vergnderung oder Umlage- 
rung yon Stricken der Erbsubstanz 
in den Chromosomen beruhen, die 
man unter dem Ausdruck Aberrationen 
zusammenfassen kann. 

Der Gang der Erkenntnis ist hier 
zumeist der gewesen, dab induktiv die Analyse 

Abb. 4- Der in Abb. 3 gezlannte fertile hexaploide Bastard Bhleura 
pratense x a lp inum nach dem Exemplare im Botanisehen Garten 

Dahlem 1932. 

Der Zfichter, 4. Jahrg.  

Abb. 5- Aegilotricum aus Aegilops ovata • Tri t icum dicoccoides, hergestellt  yon 
TSCHER)IAK. Nach Absaat im Botanischen Garten Dahlem I932, 

experimenteller Ffille den Meehanismus der 
Formgestaltung auf cytologischer Basis aufge- 
kl~irt hat, und dab deduktiv danach lang be- 
kannte Erscheinungen in gleicher Weise ver- 
st~indlich gemaeht wurden; schlieBlich wurde 
alsdann ein neues Experiment, auf den Einzelfall 
zugeschnitten, soweit dies m6glich war, zur 
Verifizierung durehgeffihrt. 

Verdoppelung der Chromosomenzahl, durch 
Unterdrfiekung einer Zellteilung nach durch- 
gefiihrter Kernteilung ist wohl der einfachste 
Hergang; die so entstehende Polyploidie wird 
als Autopolyploidie bezeiehnet. Die Verbindung 
yon Gameten mit verdoppelter Chromosomen- 
zahl mit solchen yon normal reduzierter Zahl 
ffihrt zur Entstehung yon ungradzahligen Viel- 
faehen der Grundzahl; z. B. (2 n = 34) q- (I n = 17) 
gibt 311 = 51 bei Apfel und Birne. 

Neben der Vervielf~iltigung der ganzen Chro- 
mosomen zahlsteht die Verdoppelung ein z e 1 n e r 
Chromosolr.en (Polysomie - -  z. ]3. bei Oenothera 
lata). 

Unregelm~igigkeiten in somatischen Teilungen 
wie in der Reduktionsteilung k6nnen diese und 
~hnliehe Ver~nderungen hervorbringen. Es ist 
deshalb verst~ndlich, dab sie besonders nach 
Kreuzung fernstehender Formen, deren Chro- 
matin- oder plasmatische Substanz nicht auf- 
einander abgestimmt ist, vorkommen. (Die so 
entstehende Polyploidie wird als Allopolyploidie 
bezeichnet.) Deshalb ist die Kreuzung nicht 
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nur als Quelle neuer Faktorkombinationen, 
sondern auch als AnstoB zu chromosomaler Ver- 
~inderung vom Z/ichter auszunutzen. Und des- 
halb ist, so gering bis heute der praktische 
Erfolg der Bestrahlungsexperimente ist, auch 
in diesen eine Quelle erblicher Ver~nderungen 
- -  das bedeutet abet neuen Auslese- und An- 
passungsmateriales gegeben. 

Ein besonders auffallender Schritt in der Form- 
bildung ist bier zu erw~ihnen, der gleichfalls 
experimentell verwirklicht, zur Erkl/~rung man- 
cher phylogenetischer Fragen herangezogen 
wird: Die Addition des Chromosomenbestandes 
der beiden Kreuzungseltern, die erfolgt, weil sie 
nicht befiihigt sind in Kou]ugatiou zu treten; 
und statt Aufteilung der Chromosomen auf 
2 Tochterzellen vielmehr eine nachtr~igliche 
Verdoppelung derselben, wie oben geschildert, 
durch Kernteilung ohne Zellteilung. Da dieser 

D i e  b i o l o g i s c h e n V o r g S m g e ,  d ie  be i  
p f l a n z e n w i r k s a m  g e w e s e n  s i n d  - -  

Mechanismus Fertilit/it zur Folge hat, so fiihrt 
er zu einer neuen systematischen Einheit, von 
der Gr613enordnung der Sippe, der Variet~it, der 
Art oder selbst der Gattung. Wir kennen heute 
eine ganze Anzahl Beispiele daftir: Mit der 
Primula Kewelr setzt die Reihe ein, Karpe- 
tschenkos Rettich-Kohlbastard war das erste 
gut durchgearbeitete und Tschermaks Aegilo- 
tricum ist wohl in landwirtschaftlichen Kreisen 
das bestbekannte Beispiel (Abb. 3--5).  

In Tabelle 2 ist eine Ubersicht dariiber ge- 
geben, welche dieser Formbildungsprozesse bei 
der Entstehung einerseits, bei der weiteren Ent- 
wicklung der Kulturpflanzen andererseits eine 
Rolle gespielt haben. 

Die starke Rolle der Faktormutationen wird 
auf den ersten Blick deutlich; am auffiilligsten 
lfiBt sie sich beim Kohl nachweisen. Ihr folgt 
die Wirkung der Variet~tenkreuzung auf die 

Tabelle 2. 
d e r E n t s t e h u n g  und F o r m b i l d u n g  u n s e r e r  K u l t u r  
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Formbildung. Abb. 6 zeigt Absaat von Helgo- 
l~nder Wildkohl, einj~hrig, mit weir oftener Blatt- 
rosette. Abb. 7 zeigt wie die Anlage zu knolliger 
,,Stengelverdickung", die im ersten Jahr als 

v o n d e r  Kreuzung geltend (Abb. 8). In der 
letzten Rubrik sind die Kulturpflanzen bezeich- 
net, bei denen die physiologische Anpassung mit  
morpt/ologischer Differenzierung Hand  in Hand 

Abb. 6. Absaat yon HeIgol/inder Wildkohl - -  zeigt die weit offene 
Blat troset te ,  Dahlem 1924. 

, ,Kohlrabi" ausgeniitzt wird, sich bei Auswach- 
sen des Kohls im zweiten Jahr  an allen Knoten 
bemerkbar  macht  ; die Eigenschaft ,,mendeR". 
Beim Obst macht  sich die Bedeutung der cyto- 
logischen Vorg~inge, unabh~ingig oder abh/ingig 

a v i u m  

Y 
diploide Siil3kirschen 

3  ̀
! 

3` 3" 

diploide 
SiiB k i r s c h e n  

2n = 16 

Abb. 7. Kohlrabi im Herbst  des 2. Jahres - -  zeigt die Anlage zu 
, ,Stengelverdickung" an allen Knoten. Dahlem 1931. 

ging; selbstverst~indlich ist physiologische An- 
passung ftir sich iiberall wichtig geworden. 

Jede Fremdbest~iubung ist nun, indem sie das 
neue Gen in Kombination mit allen bereits vor- 
handenen Genen bringt, imstande, die Zahl der 

P r u n u s  - -  Kirsche 

? 
unreduziertes Ei • reduzierter Pollen 

Hybrydkirschen 
n = I 6  

Cg~ ' ~SU S  

n = 8  

3  ̀
tetraploide Sauerkirschen 

a c i d a  

c~ Strauchweichsel 
n = I 6  

I 3" 
Marasaa 
2 n = 3 2  

hyperdiploide H y b r i d k i r s c h e n  S a u e r k i r s c h e n  
S i i B k i r s c h e n  t e t r a p l o i d  t e t r a p l o i d  

2 n =  1 6 + x  2 n = 3 2  2 n - -  32 
Abb. 8. Stammbaum der Kirschen (aus SCItlEMANN, Handbuch Abb. 86). 
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konstanten Kombinationen zu verdoppeln. Ob 
aber dieseNeukombin~lionen sich erhalten oder 
verschwinden, dariiber entscheiden die j eweiligen 
Umweltverhgltnisse. Es liegt auf der Hand, 
dab unter den Bedingungen der Kultur  diese 
sich sehr andersartig gestalten k6nnen. 

Schon in den ersten Anf~ingen der Kultur  ist 
eine bestimmte Richtung in die Entwicklung 
dadurch hineingebracht, dab der Mensch be- 
wuBt die besten, gr68ten, wohlschmeekendsten 
Friichte und Samen zur Vermehrung verwendet 
und unbewul3t solche ausliest, die sich leichter 
in gr6f3erer Zahl sammeln lassen. Vergleieht 

Abb. 9. Spontan zerfallender Wildroggert: Seeale eereale a, nees~rale, 
spor~taneum, rechts var.  arenosum. Absaat der von Zhukowsky in 

sammelten Exemplare.  Dahlem, Botanischer Garten 1932. 

man die Nahrungspflanzen, die uns aus 50o0- 
j~ihriger Vergangenheit tibermittelt sind, mit  
den heutigen, so zeigt sich, dab sie kleinfriich- 
tiger und kleinsamiger sind als unsere heutigen 
Vertreter derselben Arten - -  was in den ihnen 
zugelegten Namen:  Zwergweizen, Kugelweizen, 
Zwergbohne usw. zum Ausdruck kommt.  Da- 
gegen sind die Samen der Unkr~iuter, der Wild- 
pflanzen, bei denen diese Auslese keine Rolle 
gespielt hat, unver~indert dieselben geblieben. 
Nur so ist z. B. auch die z~he "4hren- und Rispen- 
spindel mit  festansitzender Frucht zu ver- 
stehen, welche sgmttiehe Kulturgetreide yon 
ihren wilden Verwandten abtrennt.  GewiB, es 
ist ein Gedankenexperiment, das die Form- 
werdung unserer Getreide in dieser Weise 
logisch deduziert. Es liegt bei den Kultur- 
pflanzen vielfach ~hnlich wie in der Phylogenie 

im allgemein-systematischen Sinn iiberhaupt. 
Was vorliegt, sind Endpunkt  und Ausgangs- 
punkt  einer Entwicklung. Was dazwischen liegt, 
ist h6chstens in einigen Etappen bekannt. Um 
so wertvoller ffir das Verst~indnis ist es deshalb, 
wenn es gelingt, an irgendeiner Stelle diese 
deduzierte Kette wirklich zu beobachten. Dies 
ist nun in bezug auf das erwfihnte Merkmal der 
~A_hrenbrtiehigkeit, als eines Typus nattirlicher 
Verbreitungsmittel in der Tat  der Fall. Wir 
kennen heute beim Roggen und beim Einkorn 
alle Stufen vom spontan sieh verbreitenden 
brtichigen Witdgras (Abb. 9)1 fiber halbbr/i- 

chige Formen, die unkrautart ig sieh 
in anderes Getreide einsprengen, bis 
zu vollkommen z~ihspindeligen For- 
men, die schliel31ich mit ihrem vollen 
Ertrag mitgeerntet werden und so 
den Weg in die Kultur  linden. 

Das Beispiel des Roggens zeigt zu- 
gleich einen Weg, auf dem Pflanzen 
der freien Natur  unter gleichzeitiger 
morphologischer Umgestaltung zu 
Kulturpflanzen werden: Den Weg 
fiber den Zustand des Unkrautes. Das 
wesentlichste Auslesemoment sind 
dabei Merkmale, welche ein gleich- 
zeitiges Ernten mit der Hauptkul tur  
erm6glichen. Diese Merkmale beruhen 
auf mendelnden Genunterschieden 
(Briiehigkeit dominiert fiber nicht- 
brtichig, mendelt nach 3 : I oder 9 : 7 
und ~hnlich); mendelnde Genunter- 
schiede aber gehen nach unseren Er- 
fahrnngen auf Faktormutat ionen ZU- 

links var. 
Lydien ge- r~ck. Damit  ist der Erb/inderung durch 

Mutation auch in dieser Reihe ftir die 
Formgestaltung der Kulturpfianzen eine wich- 
tige Stelle eingergumt. Eine groBe Anzahl yon 
Pflanzen ist diesen Weg v o n d e r  Natur  - -  als 
Unkraut  an die Kultur  gebunden - -  in die 
Kultur  gegangen. VAVlLOV bezeichnet sie als 
sekundiire Kult~rp/lanzen. (Tab. 2 Spalte I.) 

So ist der Roggen in die Weizenkulturen 
Vorderasiens eingedrungen, um sich beim 
Weiterwandern desselben einerseits im Auf- 
steigen in grSBere I-I6henlagen, andererseits in 
n6rdliehere Breiten vor allem auf leiehteren 
B6den selbst~indig zu machen, wo die Weizen- 
kultur versagte. Damit  wird es verst~ndlich, 
dab der Roggen gerade in den Uindern, wo er 
in grSgter Mannigfaltigkeit vorkommt,  nfimlich 
im westlichen Asien bis Afghanistan-Turkestan, 
wo er also nach der Genzentrentheorie behei- 

1 Nicht von Secale montanum abzuleiten. 
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mate t  ist, nur selten angebaut wird; der ganze 
Genreichtum ist vielmehr im U n k r a u t r o g g e n  
des genannten Gebietes enthalten und nimmt 
bei fortschreitender Enffernung von diesem 
Zentrum aus sehr schnell ab (Abb. Io). 

Auch der Hafer  ist aus Unkraut  zur Kultur-  
pflanze geworden, vor allem gebunden an den 
alten Emmerbau  oder die Gerste - -  mit  dem 
Unterschied, dab hier geographisch getrennte, 
morphologisch verschiedene Haferarten die 
gleiche Entwicklung zum Kul tur typ  genommen 
haben. Dem sehr einheitlichen monophyleti- 
schen Roggen, der yon den westw~irts wandern- 
den VSlkern mitgenom- 
men, seinen ausgegliche- 
Hen Typus durch fort- 
gesetzte Fremdbefruch- 
tung erh~ilt, stehen 3- -4  
sehr verschiedenartige 
Kulturhafertypen ge- 
gentiber, der mittel- und 
nordeuropAsche Saat- 
haler, Arena sativa, der 
den Weltmarkt  be- 
herrscht, der sich an 
Arena /atua anschlieBt; 
der ostmediterrane, aus 
Arena sterilis hervorge- 
gangene, Ave~,e byzan- 
tina, der wegen seiner 
grSBeren Immunitfi t  
gegeniiber den Saat- 
hafern heute bereits in 

der a m e r i k a n i s c h e n  
Ziichtung eine grSgere 
Rolle spielt (Red Rost- 
proof, Fulgham, Kanota  
u. a.) ; der westmedi- 
terrane Barthafer Arena 
barbara; an den sich der noch in Schottland und 
an anspruchslosen Stellen Norddeutschlands ge- 
baute Kurz- und Rauhhafer (A. brevis und 
strigosa) schlieBen. 

In Ubereinstimmung hiermit steht die Tat-  
sache, dab Roggen und Hafer in der Kul tur  erst 
auftauchen, lange nach den Pflanzen, aus denen 
sie sich emanzipiert haben. Gehen die Funde 
yon Weizen, Gerste, Hirse und Lein weir ins 
Neolithicum zurtick, so datieren die ersten 
sicheren Roggen- und Haferfunde aus der Bron- 
zezeit M/ihrens bzw. der Schweiz. In  den Grenz- 
gebieten, wo die Konkurrenz zwischen Haupt -  
kul tur  und Unkraut  sich abspielt, haben noch 
heute die eingeborenen Stiimme die Vorstellung, 
der Weizen wandle sich allmShlich in Roggen uln. 
Um das Saatmaterial  yon Roggen zu reinigen, 

Abb. IO. Unkrautroggen. 

schieben sie von Zeit zu Zeit eine rohe Auslese 
ein, wenn das Unkraut  prozentual sich dem 
Weizen angleicht. So mag auch die uralte Sitte 
der Mischkultur entstanden sein, die in der 
Verbindung von Getreide mit den ,,Unkrfiutern" 
unter den Leguminosen, den Wicken, in Vorder- 
asien und auch bei uns vielfach iiblich ist. Auch 
die Vicieen haben sich aus dem Getreide frei- 
gemacht:  Wicken, Linsen, Platterbsen und 
letzten Endes Erbsen sind selbst~indige Kultur- 
pflanzen geworden, wShrend viele yon ihnen 
auch heute noch in den Bergdistrikten Asiens 
als Unkr~uter auftreten. 

Absaat des yon E. Bauer in KIeinasien gesammelten Materiales. 
(Nach S0ttIE3IANN, Handbuch Abb. 5L) 

Nfichst dem Getreide hat der Lein eine Anzahl 
kulturf/ihiger Unkr/iuter geliefert. Besonders 
sch6n zeigt diese Gruppe die formgestaltende 
Wirkung einer unbewul3ten und ungewollten 
Selektion. 

Bis in die jtingste Zeit, die erst technisch ver- 
vollkommnete Saatreinigungsmaschinen brachte, 
sind gewisse Unkr~iuter, weil ihre Friichte oder 
Samen in Gr613e, Form oder Oberfl~che den 
Wirtspflanzen ~ihnelten, wie Kornrade, Leinlolch, 
Hederich, Kleeseide, schwer aus der Saat zu 
entfernen gewesen und haben sich deshalb immer 
weiter anzugleichen vermocht. Das gilt ebenso 
physiologisch, insofern gleiche Entwicklung, vor 
allem Reifezeit, unbewuBt dabei mit  heraus- 
geztichtet wurde; und zwar nattirlich erblich, 
denn nur erblich fixierte Reifeunterschiede 
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werden sich auf die Dauer der Jahrhunderte 
halten und durchsetzen k6nnen. Die Nornrade, 
die blaue Nornblume u. a. sind in der uns 
vertrauten Form ~r als Getreideunkr~iuter 
bekannt. 

Ebenso haben die Leinunkr~iuter, die 01- und 
Senfpflanzen: Brassica campestris und juscea, 
Sin@is alba, Eruca sativa, verschiedene Came- 
lina- und Spergula-Arten u. a. mehr, obgleich 
den verschiedensten Familien angeh6rig, alle in 
ihrem Habitus, in der Gr6ge und Form ihrer 
Frfichte oder Sarnen nnd vor allem in physiolo- 
gischer Beziehung einen Typus, den des Flachses 
selbst. Eine natfirliche Auslese, wenn auch in 
starker Abh/ingigkeit v o n d e r  menschlichen 
Kultur, hat in allen eine morphologische und 
physiologische Anpassungsform heraus,,ge- 
zfichtet"; einen 6kologischen Typus, der, der 
Pflanzengemeinschaft entsprungen, als phyto- 
sozialer 0kotypus bezeichnet worden ist. Nur 
der Zufall, ob oder ob nicht 1 das Unkraut gleich- 
zeitig eine ,,nutzbare" Eigenschaft besitzt, ent- 
scheidet dann weiterhin dartiber, ob es selbst- 
stfindige I~ultur werden kann; die, denen der 
Nutzwert fehlt, bleiben ,,Unkr~uter mit Kultur- 
pflanzeneigenschaften" (Thellung). >E CANDOLLE 
hat diesen Gedanken in der Form ausgesprochen : 
UnkrSuter sind nnfreiwillig kultivierte Pflanzen. 

Die Unkr/iuter ffihren hinfiber zu einer zweiten 
Grnppe von Pflanzen, die sich freiwillig an die 
menschlichen Siedelungen anschlieBt, das sind 
die Ruderalp/lamen, Bewohner der Schnt t -und  
Abfallpl~itze, wo gew6hnlich reichlich Stick- 
stoff zur Verffigung steht. ,,Sie folgen dem 
Menschen an seine Wohnstfitten, bieten sich ibm 
geradezu als Nahrung an". Mit NXGELI und 
TItELLUNG hat VAVILOV sie als anthropochore 
P/lamen bezeichnet. Eine zwar geringe Anzahl 
ist auf diese Weise zur Kulturpflanze geworden: 
Hanf, Nessel, Mohn, M6hre. - -  Es ist dieselbe 
biologische Erscheinung, wenn sieh an den 
Sennhiitten stets fast wie in Reinkultur ange- 
baut, fippige Best~nde yon Rumex alpinus, 
Aconitum oder Doronicum ansiedeln. Weil sie 
in der Lage sind, die bier gebotenen Stickstoff- 
mengen in besonders ersch6pfender Weise aus- 
zunutzen, sind sie an jeder derartigen Stelle in 
der Konkurrenz fiberlegen. Ffir den Zfichter 
ergibt sich auch hier eine M6glichkeit, yon der 
Natur zu lernen. Wenn es nattirliche Art- und 
Sippenuntersehiede in der Ausnutzungsf~ihigkeit 
ffir verschieden hohen Stiekstoffgehalt gibt, so 
ist es wahrschein]ich, dab sie auch bei dell 
Kulturpflanzen und m6glicherweise bei dell 
Sippen einer Art bestehen. Es lohnt damit die 

1 Silence l i~ icola  u n d  Lolim~a l i n i co lum.  

Zfichtungsaufgabe, Sippen, z .B.  des Weizens 
zu erziehen, die befiihigt sind, maximale Mengen 
eines Dtingemittels entsprechend auszunutzen; 
- -  ist doch der kfinstlichen Herstellung mancher 
derselben zur Zeit die Grenze nur durch die 
Verwendungsm6gtichkeit gesetzt. LTber solche 
Versuche berichten NILSSO~C-EHI~E nnd BAUR 
I926. 

Dunkler als bei den Genannten liegen die ent- 
scheidenden Anfgnge der ,,Kulturpflanzen- 
werdung" gerade bei unsern wichtigsten und 
~iltesten Kulturpflanzen: Weizen, Gerste, Lein, 
Hirse, unter den tropischen Reis und Baum- 
wolle. Hier /ehlt heute die Xette, welche die 
beiden Endglieder Wildform-Kulturform ver- 
bindet. Sie l~il3t sich nur per analogiam er- 
schlieBen; man mug biologisch-genetische Me- 
thoden heranziehen, mn die aufgestellten Hypo- 
thesen zu verifizieren. Anders liegt es dagegen 
bezfiglich ihrer weiteren Entwicklung, nachdem 
die Ubernahme in die Kultur  einmal geschehen 
war .  

Es ist wohl sicher, dab diese ,,primiire~r 
Kulturp/lameu" aus Sammelpflanzen hervor- 
gegangen sind. Wie der Schritt zum feldm~il3igen 
Anbau sieh vollzogen hat, das ist eine Frage, die 
augerbalb des Bereiches biologischer Kompe- 
tenzen liegt; sie geh6rt der Xulturgeschichte an, 
und es sei auf die interessante Hypothese 
EDUAI~D HAI-I>TS verwiesen, der die Pflugkultur 
fiber den Hackbau aus rituellen Vorstellungen 
und Gebr/iuchen ableitet. 

Hier mag daran erinnert werden, dab auch 
andere, geisteswissenschaftliche Disziplinen einen 
starken Anteil an der Erforschung der Herkunft 
und Entwicklung unserer Kultnrpflanzen gehabt 
haben und weiterhin haben kannen: Sprach- 
forschnng, Geschichte und Arch/iologie. Es mul3 
die Forderung gestellt werden, dal3 ihre Resul- 
tate nicht nur von biologischer Seite kritisch 
beurteilt werden, sondern dab auch biologisch, 
doch vielfach hypothetisch begrfindete Annah- 
men mit sicheren Feststeltungen yon dieser Seite 
in Einklang gebracht werden. 

Die archfiologischen Funde haben uns, wie 
gezeigt, weit fiber das historische Altertum his 
fief in die AnfSnge der Menschheitsgeschichte 
hineingeftihrt. Das gilt ffir das mitteleuropgische 
Neolithicum, wo die reiche Fundgrube der Pfahl- 
bauten noch in den letzten Jahren mit Erfolg 
ausgebeutet werden konnte - -  und so fiber- 
mittelte das alte und/ilteste Agypten und Meso- 
potamien durch Insehriften und substantielle 
Funde eine recht genaue Kenntnis der Nahrungs- 
pflanzen dieser zur Zeit ~iltesten, bekannten 
Kulturen. Wir stehen dort den Anfgngen der 
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Kulturpflanzen, ihrem Hervorgehen aus dem 
Wildbestande sehr nahe. Um so wertvoller wird 
jeder Fund, der in noch frtihere Zeit zuriickgeht, 
und man mug den neuesten Ausgrabungen, die 
im sumerischen Mesopotamien zur Zeit durch- 
geftihrt werden, auch unter diesem Gesichtspunkt 
das gr6Bte Interesse entgegenbringen. 

Aus den Problemen, die yon hier aus Auf- 
kl~irung Iinden k6nnten, sei besonders eines 
hervorgehoben : Der phylogenetische Zusammen- 
hang yon verschiedenen Arten ein und derselben 
Kulturpflanze, die aus den beiden rgumlich so 
getrennten Genzentren, wie Abessinien und 
Mittel- oder Ostasien stammen. Dieses Problem 
ist weder bei Weizen noch vor allem bei Gerste, 
ebensowenig bei Lein, zur Zeit befriedigend 

ge16st ~. Eine Erkenntnis dieses Zusammenhan- 
ges wiirde einen Schritt weiter in der Erkenntnis 
des Artproblems iiberhaupt bedeuten. 

Das Artproblem - -  erbliche Vergnderung in 
best immter Richtung - -  l{egt aber auch letzten 
Endes an der Wurzel des Fortschrittes, auf den 
die Pflanzenziichtung hinzielt 2. 

1 Vgl. hierzu meinen Aufsatz in Z. Pflanzen- 
ztichtg 17. 193 I. 

2 Eine ausffihrliche Darstellung fiber ,,die Ent- 
stehung der Kulturpflanzen" hat die Verf. in Lief. 15 
des Handbuchs ffir Vererbungswissensch~ft, her- 
ausgegeben yon E. BAUR und M. HA~TMASN als 
Band I I I  L, Berlin 1932, Verlag Borntriiger, ge- 
bracht. Hier auch sgmtliche Litergtur; hieraus 
ein Tell der bier gebrachten Abbildungen. 

D i e  F ~ i h i g k e i t  d e r  R u n k e l r i i b e  o h n e  R e s e r v e s t o f f e  d e r  W u r z e l n  

B l i i t e n s t e n g e l  z u  b i l d e n  u n d  r e i f e  S a m e n  z u  t r a g e n .  
Von O. Mtmerat l ,  Rovigo (Italien). 

I~  einer vorhergehenden 
Mitteilung I haben wir gezeigt, 
dab die Runkelriibe bliiten- 
tragende Stengel ausbilden 
und ihre Frtichte zur voll- 
st~indigen Reife bringen kann, 
wie gew6hnliche einj~hrige 
Pflanzen ohne vorhergehende 
Bildung fleischlicher Zapfen. 

Unsere Beobachtungen ge- 
s tat ten uns, zu zeigen, dab diese 

.Tatsache in einer noch ausge- 
sprochenen Art und Weise 
wiederholt werden kann. Da- 
durch, dab wir immer mit  
einer unserer am st~rksten 
auf Einj~ihrigkeit geztichteten 
Rasse gearbeitet haben ( in  
der Gegend des Basse Vall6e 
du Po, kann man in gew6hn- 
licher Ku]tur zwei Genera- 
tionen im J a h r e  erhalten, 
die eine yon M~irz bis Juni 
und die andere vom Juli his 
Oktober) 2 haben wir die M6g- 

1 C. r. Acad. Sci. Paris 19o , 
647 (193o). 

2 Es ist zu bemerken, dab 
unter gleichen Bedingungen der 
gr6/3te Teil der natfirlich ein- 
j~ihrigen Rassen im vegetativen 
Zustand bleibt, wenn die Kei- 
mung Ende Juni stattfindet. 
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