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F t i n f u n d z w a n z i g J a h r e  G e s e l l s c h a f t  zur  F 6 r d e r u n g  d e u t s c h e r  P f l a n z e n z u c h t .  

Von L. KilhIr Quedlinburg. 

Ein Vierteljahrhundert ist seit Griindung 
unserer Gesellschaft vergangen. In diesem Zeit- 
abschnitt hat die Welt mehr erlebt, als frfiher in 
Jahrhunderten: Glanz und Ende der drei 
mfichtigsten Kaiserreiche der Neuzeit, wirt- 
schaftliche Blfite als Segen einer langen und 
gesicherten Friedenszeit, den gr6gten aller 
Kriege, Zusammenbriiche sondermaBen, Re- 
volution, Bolschewismus und Inflation, eine 
Verwirrnng der Geister in einem in der Ge- 
schichte kaum gekannten Ausmage. Es bedurfte 
der gr6Bten Anstrengung und der h6ehsten 
Opferwilligkeit der deutschen Z/ichter, unter 
diesen Hemmnissen die Pflanzenzucht im Inter- 
esse der deutschen Volkswirtschaft und zur 
Sicherung der Volksern~thrung zu erhalten und 
weiter auszubauen. 

In ganz anderem Sinne als die nationale In- 
dustrie und Technik ist die deutsche Pflanzen- 
zucht eine Errungenschaft unseres Jahrhunderts. 
Umfang und Art der industriellen Erzeugung 
bestimmt weitgehend der menschliche Wille. 
Die Art der Erzeugung findet ihre Grenzen nur 
im menschlichen Geist und K6nnen, der Umfang 
h~ingt, wenn v o n d e r  Absatzm6glichkeit abge- 
sehen wird, nur davon ab, die notwendigen Roh- 
stoffe zu beschaffen. Anders die landwirtschaft- 
liche Erzeugung: ihr Umfang ist begrenzt nicht 
nur durch Gr6Be und Beschaffenheit, d. h. Er- 
tragsf~ihigkeit der ttir sie zur Verffigung stehen- 
den Scholle und die Art ihrer Bearbeitung sowie 
den jeweiligen Witterungsverlauf, sondern dar- 
fiber hinaus vonder  wirtschaftlichen Leistungs- 
f~ihigkeit und Ertragssicherheit der auf ihr zum 
Anbau gebrachten Kulturpflanzen im umfas- 
sendsten Sinne. Diese Erkenntnis ist schon 
sehr alt. Sichtung der Saat, die in primitivster 
Form erfolgte durch Werfen des Saatgutes gegen 
den Wind, der die leichten K6rner zur/ickwehte, 
w/ihrend die schweren, nach damaliger Auf- 
fassung als Saatgut allein wertvollen, weiter- 
{logen, bis das Gesetz der Schwerkraft sie zur 
Erde zog, war der erste Versuch einer Saatgut- 
auslese. Jahrhunderte hindurch ist die Land- 
wirtschaft fiber die geschilderten primitiven 
Methoden einer Saatgutauslese nicht hinausge- 

ner  Zt/chter. 5. Jahrg. 

kommen. Das ist erkl~irlich, denn die Welt 
bedurfte einer Ertragssteigerung nicht wie heute. 
Die Erde trug genug Frucht f/Jr ihre dtinne Be- 
v61kerung. So m/issen wir einen Sprung fiber 
zwei Jahrtausende machen, um zu den Anffingen 
einer methodischen Pflanzenzucht zu gelangen. 

Urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts setzte 
eine Entwicklung ein, die schon Friedrich der 
GroBe prophetisch vorausgesehen und mit seinen 
Worten: ,,Wertvoller als jeder Feldherr ist mir 
der Mann, der macht, dab dort, wo eine Ahre 
wuchs, deren zwei stehen", als Ziel aufgestellt 
hat. Die moderne Pflanzenz/iehtung begann aus 
der auf Beobachtung beruhenden Erkenntnis, 
dab die zusammengeworfenen K6rner unz/ih- 
liger, individuell und ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsf/ihigkeit nach ganz verschiedener 
Pflanzen, auch wenn nur die spezifisch schwer- 
steI1 K6rner ausgew/ihlt werden, nicht h6chsten 
und gleichmfil3igen Ertrag sicherndes Saatgut 
geben. Man begann deshalb ans dem regellosen 
Gemisch einer groBen Zahl individuell verschie- 
dener Pflanzen der gleichen Art, sog. Populati- 
onen, die scheinbar wertvollsten Pflanzen aus- 
zulesen, und verwandte nur diese zur Weite> 
zucht. Man wuBte, als diese Methode, die 
Massenauslese genannt wurde, zur Einftihrung 
gebraeht wurde, noch nicht, dab Populationen 
yon Fremdbefruchtern ein Gemisch yon Bastar- 
den sind, deren Wert erst durch weitere Priifung 
festgestellt werden kann. 

Erst in den 8oer Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts setzte sich ein Prinzip durch, das in der 
Tierzucht schon seit Jahrhunderten oberstes 
Gesetz war: Einzelauslese unter Nachkommen- 
schaftsprfifung - -  die Stammbaumzucht. 0ko- 
nomierat GIJSTAV ADOLV DIPPE in Quedlinburg 
war nachweisbar der erste, der dieses Prinzip 
in der Pflanzenzucht schon in den 8oer Jahren 
des vorigen Jahrhunderts anwandte, nach wel- 
chem schon im 17. Jahrhundert in England 
Rennpferde und Rassehunde gezogen worden 
sind. In den 9oer Jahren ztichtete v. LOCHOW- 
PETI~US nach den gleichen Grunds~itzen seinen 
sp~tter so beriihmt gewordenen Petkuser Roggen, 
der der deutschen Volkswirtschaft durch die 
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Mehrertrgge des deutschen Roggenbaues all- 
j~ihrlich hunderte yon Millionen eingebracht hat. 
Schon in den 6oer Jahren des vorigen Jahrhun- 
derts hatte CARL RABBETHGE in Klein-Wanzleben 
erkannt, dab die primitive Art, in der die Mutter- 
rfiben, die zur Weiterzucht verwandt werden 
sollen, ausgelesen wurden: Feststellung ihres 
spezifischen Gewichts - -  nicht ausreichte, um 
qualitative H6chstleistungen zu erzielen. Er  
ffihrte das Polarimeter in der Rfibenzucht ein 
und konnte nunmehr die zuckerreichsten Rfiben 
zur Weiterzueht auswghlen. 

Die Stammbaumzucht mit Nachkommen- 
schaftsprfifung wurde also schon zu einer Zeit 
praktisch gehandhabt, als der Wissenschaft 
dieser Begriff noch unbekannt war. 

Der erste Versnch der wissensehaftlichen For- 
schung, sich mit den neu aufgetauchten Pro- 
blemen auseinanderzusetzen, war eine im Jahre 
1889 erschienene Arbeit von K. v. RfJMKER, 
damals Privatdozent in G6ttingen, ,,Uber den 
Versuch einer neuen Roggenziichtung". Diese 
Arbeit er6ffnete die wissenschaftliche Xra der 
Pflanzenzucht. 

Wie weit die Pflanzenzfichtung die Leistungs- 
f~ihigkeit von Kulturpflanzen im Laufe eines 
relativ kurzen Zeitraumes zu steigern vermochte, 
l~il3t sich an der Zuckerrfibe demonstrieren. 1747 
enthielt diese nur durchschnittlich 6% Zucker, 
1871 war ihr Zuekergehalt schon auf 13% ge- 
stiegen und heute haben Riiben, so wie sie in den 
Zuckerfabriken zur Verarbeitung kommen, auf 
guten Rfibenb6den einen Zuckergehalt von 
18--2o %, die von den Zfichtern zu Zuchtzwecken 
benutzten Stammrfiben einen Zuckergehalt, der 
je nach Zuchtrichtung auch erheblich fiber 20% 
liegt. 

Um die Mitre des vorigen Jahrhunderts waren 
zur Erzeugung yon i o o k g  Zucker I8ookg  
Rfiben erforderlich. Ein Drittel davon geniigt 
heute zur Erzeugung der gleichen Zuckermenge. 
Ffirwahr, ein beispielloser Erfolg, der das 
Staunen der ganzen Welt hervorgerufen haben 
wfirde, h~tte er auf einer Erfindung beruht, wie 
solche vielfach die Grundlage ffir schnelle Fort- 
schritte in der Industrie und Technik abgegeben 
haben. 

Was hat z. B. die Pflanzenziichtung aus der 
Kartoffel gemacht. Als die ersten Exemplare 
dieser heute ffir die Volksernfihrung v611ig un- 
entbehrlichen Frucht  aus Amerika eingeffihrt 
wurden; muBte Friedrich der GroBe mit drako- 
nischer Strenge ihren Anbau erzwingen, so wenig 
befriedigend war ihre Ertragsf~ihigleit, ihre Koch- 
f~higkeit und ihr Geschmack. Durch die uner- 
mfidliche Arbeit der Kartoffelztichter ist dieses 
Geschenk der neuen Welt, yon DRAKE auf ge- 

heimnisvollem Wege nach Europa gebracht, 
veredelt, zu hohen Ertr~igen und zu einer den 
Geschmack in jeder Beziehung befriedigenden 
Beschaffenheit hinaufgezfichtet worden. In den 
Jahren I885--189o wurden durchschnittlich 
lOl,8O dz Kartoffeln je ha geerntet, 2o Jahre 
sp~tter war der Durchschnittsertrag von der 
gleichen F1/iche bereits auf 139 dz gestiegen, und 
heute kann mit Durchschnittsernten yon 15o dz 
und H6chsternten bis zu 32o dz je ha gerechnet 
werden. 

Nicht minder groB sind die Erfolge der Ge- 
treidezfichtung. Auf der 1913 in Bonn stattge- 
fundenen Wanderversammlung unserer Gesell- 
schaft habe ieh, gestfitzt auf die Angaben des 
star. Jahrbuches, die enorme Steigerung der 
Erntemengen der verschiedenen Getreidearten 
bei Verwendung hochgeziichteten, wirtschaftlich 
leistungsf/ihigen Saatgutes nachgewiesen.. 

Fiir eine rationelle Viehhaltung und damit ffir 
die Versorgung des Volkes mit: Fleisch, Fet t  und 
Milchprodukten ist die Ertragsf~ihigkeit und 
Ertragssicherheit sowie der N~hrwert yon Klee 
und Gr~isern und anderen Futterpflanzen von 
dem Leistungswert des Saatgutes mit abh~ingig. 

Die Futterpflanzenzfichtung, einer der jfing- 
sten Zweige der Pflanzenzucht, hat auf diesem 
Gebiete schon Bedeutendes geleistet, in selbst- 
loser Weise, denn ein materieller Nutzen ist ihr 
seither als Folge der uneingeschr/inkten, bis 
vor kurzem mit Z611en nicht oder nur in ge- 
ringem Umfange belasteten Einfuhr yon fremd- 
lfindischen Klee- und Grass/imereien, versagt 
geblieben. 

Der Gemfise- und Biumenzucht, den/i l testen 
Zweigen der deutschen Pflanzenzfichtung, die 
in ihren Anffingen yon G~irtnern betrieben 
wurden, die besser als der einfache Landwirt f fir 
die Pflanzenzfichtung vorgeschult und mit gr6- 
gerer Erfahrung und sch~irferem ziichterisehem 
Blick ausgestattet waren, verdankt der deutsche 
Gemfise- und Blumenbau die unendlich grol3e 
Zahl von Zfichtungssorten, die ffir die Ern~hrung 
des Volkes und die Befriedigung seiner ~istheti- 
schen Bedfirfnisse yon so auBerordentlicher Be- 
deutung geworden sind. 

Die um die Mitre des vorigen Jahrhunderts 
einsetzende methodischePflanzenzfichtung hatte, 
wie i m  Vorstehenden kurz nachgewiesen, ill 
steiler Kurve aufsteigende Erfolge zu verzeich- 
nen. Es ist klar, dab diese Kurve nach einem 
bestimmten Zeitraum in der Geraden verlaufen 
muBte, wenn der bis dahin rein empirisch betrie- 
benen Pflanzenzfichtung nicht eine neue Platt- 
form gegeben wurde, yon der aus sie die im 
Laufe der Jahre in groBer Zahl aufgetauchten 
Probleme zur L6sung bringen konnte. Diese 
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Plattform wurde ihr gegeben mit der 19oo gleich- 
zeitig durch CORRENS, V. TSCtIERMAK und DE 
VRI~S gemachten Wiederentdeckung des Men- 
delschen Gesetzes, d. h. des Nachweises, dab die 
Vererbung der verschiedenen Eigenschaften sich 
nach mathematischer Gesetzm~iBigkeit voll- 
zieht. It ierdurch erst wurde die Pflanzenzucht 
zu einem Zweig der Naturwissenschaft mit 
exakten Regeln und exakten Gesetzen. Die 
nunmehr einsetzende Kombinationsziichtung, 
d. h. zielbewugte Paarung, versetzte den Ziichter 
in den Stand, nicht nur bestimmte Zuchtziele 
aufstellen zu k6nnen, sondern sie auch unter den 
Einschr~nkungen, die nun einmal naturgegeben 
sind, zu erreichen. Glanzvolle Erfolge sind seit- 
her erzielt worden, und unabsehbare M6glich- 
keiten liegen noch in der Zukunft Schoge. 

In diesem Zusammenhange sol1 nur kurz hin- 
gewiesen werden auf die groBen Leistungen der 
praktischen Z/ichter in den letzten zwei Jahr- 
zehnten und die wunderbaren Erfolge, die Prof. 
Dr. BAUR, der Begrfinder der deutschen Kom- 
binationsz/ichtung, in dem Insti tut  fiir Verer- 
bungsforschung in Dahlem und danaeh in dem 
Kaiser Wilhelm-Institut fiir Ziichtungsforschung 
in Mtincheberg erzielt hat. Neben den Hoch- 

schulinstituten hat sich besonders auch die Bio- 
logische Reichsanstalt, in erster Linie ihr Leiter 
Geh.-Rat Prof. Dr. APPEL, der vonder  Gr/indung 
an in hingebendster Weise am Ausbau unserer 
Gesellschaft mitgearbeitet hat, grol3e Verdienste 
um die F6rderung der ziichterischen Technik  
und ziichterischen Wissenschaft erworben. 

Viele Sorgen, viel Arbeit, viel Kummer und 
Verdrul3, aber auch manche Freude am endlich 
erreichten Erfolge ist der Gesellschaft in den 
25 Jahren ihres Bestehens beschieden gewesen. 

Mein Wunsch ffir die deutschen Z/ichter und 
ihre Berufs- und Standesorganisation, die Ge- 
sellsehaft zur F6rderung deutscher Pflanzen- 
zucht, an ihrem 25 j~thrigen Jubil~ium geht dahin, 
dab in dem kommenden Vierteljahrhundert sich 
alle die Hoffnungen erf/illen m6gen, die bei der 
Griindung der Gesellschaft yon ihren Grtindern 
und allen denen gehegt wurden, die damals und 
sp~iter ihrem Ruf gefolgt sind und sich der 
Fiihrung der Gesellschaft anvertraut haben. 

Ich m6chte hierbei die Hoffnung aussprechen, 
dab die yon unserer Gesellschaft angebahnte 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Praxis zu beiderseitigem Nutzen sich in der 
Zukunft noch enger gestalten m6ge. 

Uber einige bei reziproker Kreuzung nut selten gelingende Bastarde. 
Von E r i c h  T s c h e r m a k ,  Wien. 

Die Verbesserung der Technik der kiinstlichen 
Kreuzung in Form wiederholten Best~iubens 
und sorgf~iltigen Ankeimenlassens geschrumpfter 
Samen sowie bez/iglich der Anzucht und 1Jberwin- 
terung der jungen Sfimlinge, vor allem aber das 
z/ihe Beharren Bastarde, die bisher nur in der 
einen Verbindungsweise gelungen waren, durch 
Massenkreuzungen auch reziprok herzustellen, 
haben es in den letzten Jahren zuwege gebracht, 
eine Anzahl yon in der Literatur (I) als reziprok 
bisher noch nicht gelungen aufgeftihrter Bastarde 
schlie/31ich und endlieh in einzelnen wenigen 
F~illen doch zu gewinnen. Zu diesen ,,seltenen" 
Bastarden geh6rt der Roggen-Weizenbastard 
(RWB), der in den letzten Jahren rasch hinter- 
einander yon vier Seiten: i928 von N. MEISTER 
und N.A.  TJUMJAKOFF (2), 1932 yon R . P .  
BI~EDSOE (3) (1929 ausgeftihrt von S. J. HADDt~I~'), 
I930 von meinem fr/iheren Assistenten A. Bu- 
CI~INGER (4), 1931 aueh von mir selbst erzeugt 
worden ist. Der Bastard gleicht morphologisch 
und eytologiseh dem viel leichter zu erzeugenden 
Weizen-Roggenbastard (WRB). Er  ist wie dieser 
steril, scheint aber auch bei Riiekkreuzungen mit 

elterlichem Pollen nur ganz selten und aus- 
nahmsweise ein und das andere Mal Samen an- 
zusetzen, w~ihrend der WRB mit Weizenpollen 
rtiekgekreuzt, unschwer Frtichte erzeugt und 
sich dann neuerdings wieder mit Weizen und 
Roggen kreuzen litBt. Mein neuer RWB ent- 
stammt einer Kreuzung eines Winterroggens 
(Sturm R. X Tschermak R.) X F~ (F 2 Bochara- 
Weizen • Buhlendorfer Winterroggen [spon- 
taner Ansatz eines Kornes in Fl] • Jfigers S.- 
Roggen). Die Vaterpfianze war nicht besonders 
fruchtbar (8 Ahren mit I44 Korn), nicht roggen- 
iihnlicher als die F l, mit unbehaartem Halm 
unterhalb der grannenlosen Ahre. Der neue 
Roggen-Weizenbastard enth~ilt demnaeh dreimal 
Roggen und nur einmal (oder zweimal 1) Weizen. 
Diese Kreuzung wurde in der Hoffnung gemacht, 
einen wenn aueh wahrscheinlich in F '  1 wieder 
selbststerilen, jedoch bei abermaliger Riick- 
kreuzung mit Roggen vielleicht doch fertil wer- 

1 Da der Bastard 7; 1 Bochara-Weizen • Buhlen- 
dorfer Winterroggen often abbltihte, ist der spon- 
tane Ansatz eines Kornes vielleicht anf eine Rtiek- 
kreuzung mit Weizen zurtickzufiihren. 
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