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D E R Z U C H T E R  
5. J A H R G A N G  D E Z E M B E R  1933 H E F T  12 

Z u m  T o d e  E r w i n  Baur ' s .  1 
Von Eugeta Fischer, Berlin-Dahiem. 

Es war der Samstagvormit tag vor dem 
gestrigen 1. Advent, da lauschte in ernstem 
Festsaal der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur 
F6rderung der 
Wissenschaften 

in Dahlem eine 
ergriffene H6rer- 
schaft yon Ge- 

lehrten, For- 
schern u. Freun- 
den der For- 
schung den wun- 
derbaren K1/in- 
gen des HAYDN- 
sehen Largo und 
den hinreil3end 

sehSnen Ge- 
d~ichtnisworten, 
die der Miinchner 
BotanikerWETT- 

STEIN sprach 
zum Andenken 
und zur Feier 

eines groBen 
Toten - -  CARL 

CORRENS, der 
uns die Wieder- 
entdeckung der 
Erbgesetze ge- 
bracht, der der 
gr6Bte Erbfor- 
scher war unter 
den Botanikern, 
und den uns im 
letzten Januar  
der Tod hinweg- 
nahm. Und um 
dieselbe Stunde 
rang ein anderer 
GroBer, wie er 
ein Fiihrer und ( / "  
Bahnbrecher auf 
dem Gebiet der 
pflanzlichenErb- 
lehre und Pflan- 
zenziichtung mit  dem Tode - -  ERWlN BAUR. 

1 Vor t rag ,  gesprochen  Ifir die , ,Deu t sche  Wel le"  
am 4. Dezember  I933, 22 ,20  Uhr .  

Der Ztichter, 5. Jahrg. 

Nach einem sch6nen Vortrag im Dienst seiner 
Ideen, mitten heraus aus der Arbeit wird er yon 
einem Herzkrampf gepackt. - -  In der Nacht 

zum Sonntag ist 
der Mann, der 
aussah wie das 
Leben, einem 
neuen Anfall er- 
legen-- 58 Jahre 
alt, wie vom 
Blitz geftillt - -  
das Herz hat der 
ungeheuren Ar- 
belt, der schwe- 
ren Sorge und 
der seelischen 
Aufregungen zu- 
viel gehabt - -  
n,un soll es ruhen 
im mtirkischen 
Sand, dem tier 
Mann soviel ab= 
gerungen hat an 
Ergebnissen fiir 
die Erblehre, f/ir 
die heimische 
Landwirtschaff 
und damit f/ir 
unser Volk: 

Es ist, bier 
nicht Ort und 
Zeit, eineLebens- 
beschreibung des 
Forschers und 
MenschenERWlN 
BAUR zu geben. 
Es soil nicht be- 
richtet werden, 
wie er erst Medi- 

/ ~ . ~  ziner war, dann 
Botaniker, wie er 
Pflanzenphysio- 
loge wurde, 1911 

" Professor der Bo- 
tanik hier in Ber- 

lin, wie er sich frtih dem Studium der Vererbung 
hingegeben und mit  Leidenschaft die neue Lehre 
yon den:Erbgesetzen verfolgte. Mit genialem 
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9,66 FISCHER: Zum Tode Erwin Baur's. DerZiichter 

Blick griff er als Versuchsobjekt nnser bekaniltes 
Gartenl6wenm~iulchen heraus, mit dem er Jahr  
um Jahr  seine gliiilzend durchdachten Versuche 
anstellte. Er  hat seinen Liebling, den er in aller 
Herren L~inder suchte und zur Kreuzung 
braehte, hie wieder verlassen. Keiner Pflanze 
Erbgeffige ist so erkannt wie diese. Ihm wurde 
sie das Instrument zur Erschliel3ung von Kennt- 
nissen fiber Koppelungen, Spaltungen, Neuauf- 
treten, Abiinderung, Verlust uild all die anderen 
Vererbungserscheinungen. Mit diesem Instru- 
ment erschlossen, wandte er sie auf seine 
Zfichtungspflanzen praktiseh an. Sein Ver- 
dienst aber, sein gr6Btes, liegt nicht in der rein 
theoretischen Erforsehung der wissenschaft- 
licheil Probleme. Er  war, yon seiner groBen 
wissenschaftlichen Begabmig abgesehen, ein 
Mann der Praxis. Ihm war es gegeben, dab er 
mit ungeheurer Treffsicherheit sail, wo und wie 
Vererbungsforschung in die Bediirfnisse der 
Landwirtschaft eingestellt werden konnte. Sein 
Sinnen und Strebeil giilg dahiil, diese wirt- 
schaftlicher zu gestalten, UllS yon der Auslands- 
einfuhr landwirtschaftlich unabh~ingig ztt ma- 
ehen, unsere Nutzpflanzen zu verbessern, die 
Pflanzenzfichtung auf wissenschaftliche Unter- 
lage zu stellen. Naeh Lehrjahren als Direktor 
des Vererbungswissenschaftlichen Institutes der 
Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin durfte 
er seinen Pl~inen leben, als auf sein Betreiben 
1927 die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft das In- 
s t r u t  fiir Zfichtuilgsforschung in Miincheberg 
in der Mark ins Leben rief. Drei Aufgaben hat  
er seinem Insti tut  gestellt, die theoretische Er- 
forschung der Genetik der Pflanzen, das Finden 
neuer Wege und Methoden der Pflanzenzfichtung 
mad die L6sung praktischer ziichterischer Pro- 
bleme. U n d e r  wollte nur solche in Angriff 
nehmen, die dem privaten Ziichter zu teuer und 
zu lange dauernd w~ren. Mit dem praktischen 
Landwirt wollte er und hatte er nur Zusammen- 
arbeit, hie I4onkurrenz. 

Auf rund 3oo Hektar  Boden, in zehn heiz- 
baren Gew~ichsh~iusern, in Sommerh~iusern und 
miter Fenstern wuchsen ihm seine Ziichtungen. 
1928 war das Werk im Gang, 5 Jahre, man darf 
wohl sagen, riesiger Arbeit waren seinem 
Sch6pfer geg6nnt. Man mug einmal mit ibm 
dutch die Felder gegangen sein und an den 
Versuchsg~irten entlang, man mug erlebt haben, 
wie er mit leuchtenden Augen und sprudelnder 
Beredsamkeit, jeden Einwurf widerlegend, seine 
Ergebnisse zeigte und seine Plane vortrug. Er  
war nicht nur der Direktor, er war sein bester 
Arbeiter, die Seele des Ganzen. Wie oft habe 
ich Jahr  nach Jahr  sehen diirfen, wie es wuchs, 

wie neue Aufgaben zu den alten kamen nnd 
seine ersten Hoffnungen Erftillung wurden. In 
wenigen Jahreil ArbeR hat er die alkaloidfreien 
Lupinen geziichtet. Dadurch ist die Lupine 
zum eiweiBreichen, nahrhaften, bek6mmlichen 
Viehfutter geworden. Strahlend und voll lamii- 
schen Humors setzte er uns eines Tages Lupinen- 
samen zur Speise vor, bereitet wie junge Erbsen. 

Noch viel aussichtsreicher sind seine Ver- 
suche und weReren P1/ine, aus einer Fettstoff 
enthaltenden Leguminose durch H6herziichtung 
des Fettgehaltes die Soja zu ersetzen und 
unserem Volke damit Millioneil Ausfuhrgeld zu 
ersparen. Ich war Zeuge seines gl~inzenden Vor- 
trages auf einer Verailstaltung der Notgemein- 
schaft in K6nigsberg, wo er mit der iiberzengen- 
den Darstellung dieser Dinge reichsteil Beifall 
erntete. 

Dann ftihrt ihn eine Reise Ilach Argentinien 
Ilnd Peru, wo er in den Hochl~indern der Anden 
wilde I(artoffelsorten sucht und findet, deren 
junges Laub Frfihjahrsfr6ste und Friihjahrs- 
schnee ertrageil k6nnen. Und wenn deren 
Knollen nur bohilen- oder nul3grol3 sind, seine 
gl~nzende Kreuzungskunst wird Sorten ziichten, 
die die Winterh~irte mit der Gr6Be und Qualit~it 
der Knollen unserer guten hochgezfichteten ver- 
einigt. Welche Aussichteil, wenn die Friihjahrs- 
Irostgefahr gebannt, eine Friihkartoffel zu erzie- 
len ist, die die Einfuhr yon sog. Maltakartoffeln 
hemmt. Ich kanil nicht schildern, was alles fiir 
Probleme dieser Mann in den fiinf Jahren in 
Angriff genommen hat, Ztichtung yon Beeren- 
obst und Steinobst, Kreuzung von Gem/isen, 
Verbessermig der Tomate, Ertragssteigerung 
der Topinambur ulid vieles, vieles andere. Ein 
Stab von jmilgen Mitarbeitern waren seine be- 
geisterteil Helfer. Ich deute noeh die sch6nen 
Versuche an, einen nieotinarmen Tabak zu ge- 
winnen, keinen Tabak, bei dem die kiinstliehe 
Entfernung des Nicotins die ganzen sch6nen 
aromatischen StoRe zerst6rt, sondern einen, der 
erbm~iBig an Nicotin arm ist, die Aromastoffe 
aber hat, so dab ihn der Raucher mit Genug 
nild ,,guten" Herzens rauchen kann. Und seine 
riesigen Versuche mit den Weinreben! Wir 
geben im Jahre rund 20 bis 25 Millionen Mark 
aus zur Bek~impfung des Meltau. Seit Jahren 
hat BAUR Versuche im Gang, durch Kreuzung 
und scNirfste Auslese die Erbeigenschaffen der 
Festigkeit (Immunit~t) gegen jene Krankheit 
mit der Beerenqualit~it hochgezfichteter Sorten 
zn verbinden. Sein klarer Blick und seine folge- 
richtig aufgebauteil Versuche sahen anf diesem 
Weg den sicheren Erfolg, den nur dauernder 
Mangel an Geldmitteln verlangsamte. 
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Lassen Sie mich sehlieBen. Die so j~ih zum 
AbschluB gekommenen sechs Jahre Instituts- 
arbeit dieses Mannes umfassen eine Leistung, 
die erst nach Jahren roll  gewfirdigt werden 
wird. Aber nicht nur einen gro/3en Forscher 
haben wir verloren, auch einen grol3en und 
edlen Menschen. Unvergel31ich ist jedem, der 
mit ihm fiber seine Fragen auch nur ein einziges 
Mal gesprochen hat, seine Begeisterungsf~ihig- 
keit, sein Feuer, sein mitreil3ender vorw~irts- 
stiirmender Schwung. Er  sah niemals untiber- 
windliche Schwierigkeiten, er sah Schwierig- 
keiten nur, um sie zu iiberwinden. Ein rast- 
loser FleiB trieb ihn, eine serene Yerbindung 
von Gaben war ihm geschenkt, h6chstes gei- 
stiges Schauen und Erkennen und Sinn ffir un- 
mittelbare praktische Anwendung, organisato- 
rische F~higkeiten und lebendigste Darstellungs- 
gabe. Eine heil3e Liebe ffir unser Volk wohnte 
in seiner Brust. F fir unser Volk hat er ge- 
arbeitet, nicht nur ffir die Wissenschaft. Einer 
der Vork~mpfer ist er gewesen der neuen Zeit, 
und als sie gekommen, hat er sich hineingestellt, 
riicksichtslos, roller Plane, auch auBerhalb 
seines Fachgebietes auszubauen, was nStig war 
und neu aufzubauen im neuen Staate. 

Und wer ganz persSnlich den Menschen in 
ibm kennen lernen durfte, den ehrlichen, 

schlichten, ernsten und doch humorvollen, wird 
ihn nie vergessen. Eine unendliche Giite konnte 
aus denselben hellen blauen Augen schauen, die 
ein andermal so scharf und unerbittlich blicken 
konnten. - -  

Und nun soll dieser gl~nzende Mann ruhen 
unter stillen B/lumen im Mfincheberger Boden 
am Waldrand inmitten seiner VersuchsgSrten. 
Das Grab umschlieBt einen Verlust, wie ihn 
wenige in der ganzen GrSl3e heute iiberschauen. 
Wir haben grol3e Forscher - -  wir haben gl~n- 
zende Landwirte - -  wir haben wirtschaftliche 
Organisatoren - -  aber nur einmal in langen 
R~umen gelingt der gfitigen Natur, dies alles 
drei im Erbgang zu koppeln und einen idealen 
Ffihrer eines Institutes ffir Ziichtungsforschung 
zu schaffen. - -  Mein heil3er Wunsch fiir das 
deutsche Volk, ffir die heimische Landwirt- 
schaft, ffir unsere Wissenschaft und fiir das 
Institut ist, dab es mSglich gemacht werde, dal3 
behutsame und feinsinnige K6pfe und H~inde 
seine Pl~ine, seine Entwfirfe, seine Versuche, die 
noch auf Jahre gehen, in seinem Sinne aus- 
ftihren und zu Ende bringen - -  der Mann hat 
es um uns alle verdient, dab mit seinem j~ihen 
Tod sein Werk nicht abbricht, sondern weiter 
Segen bringen darf. 

(Aus dem Institut ftir Pflanzenztichtung der Preul3ischen Landwirtschaftlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalten in Landsberg-Warthe.) 

Beitr~ige zur Ztichtung der Serradella. 
Von W. I-Iettser und H. Pfrang, 

Die Serradella, der Klee des Sandes, ist bis 
vor kurzer Zeit v o n d e r  Zfichtung recht stief- 
miitterlich behandelt worden. Es gibt so gut 
wie kein zfichterisches Schrifttum fiber sie, in 
dem Handbuch der landwirtschaftlichen Pflan- 
zenzfichtung yon C. FRUWlRTH ist sie gar nicht 
enthalten. Dabei ist sie eine wichtige Futter-  
pflanze der leichten ostdeutschen BSden. Sie 
wird allerdings, als Hauptfrucht  angebaut, 
wegen ihrer langsamen Jugendentwicklung und 
der dadurch bedingten leichten Verunkrautung 
in Zukunft an F1/iche verlieren und diese an die 
Luzerne, SfiBlupine u. a. abtreten mfissen. Ihre 
grol3e Bedeutung wird sie aber behalten als 
Untersaat, als Stoppelfrucht. Nach MEI~KEN- 
SCHLAGER und KLINKOWSIr (7), die ihr 6ko- 
logisches Artbild treffend gezeichnet haben, be- 
sitzt sie n~imlich eine durchaus atlantische 
Grundkonstitution, sie ist drosophil und ne- 
pholophil, sie ist auch empfindlich gegen starke 
Sonnenbestrahlung. Sie vertr/igt auch nicht 

Dfirre und pal3t daher eigentlich nicht in das 
ostdeutsche kontinentale Klima, in die ost- 
deutsche Roggenlandschaft. Man stellt sie sich 
gewShnlich als mit dem Roggen 5kologisch zu- 
sammengehSrend vor, aber: ,,Wenn st~irkere 
-Trockenheitsperioden einsetzen, stellen sich als- 
bald ihre 6kologischen Beziehungen als d a s  
heraus, was sie sind: als eine 5kologisehe Schein- 
verwandtschaft." Daher ihr Riickgang im An- 
bau als Hauptfrucht,  deshalb wird sie aber auch 
ihre wichtige Stellung als Untersaatpflanze bei- 
behalten. Denn als Untersaat unter Roggen 
verbringt sie die Zeit des langsamen Jugend- 
wachstums in feuchtererLuft ,  die Sommerregen 
w~ihrend und nach der Ernte  des Roggens, der 
Tau und die nebelreichere Witterung des Friih- 
herbstes entsprechen schon eher ihrer 6kologi- 
schen Einstellung. Trifft sie diesen Witterungs- 
verlauf, so kann sie als Stoppelfrucht so erheb- 
liche Mengen hochwertigen eiweil3reichen Fut-  
ters liefern, dab ihr der ostdeutsche Landwirt 
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