
1~  ~CHIEMANN : Der Zfichter 

Natur  ihre Samen in den Keimverzug setzt, 
oder ob der Laboratoriumsversuch dies tut.  Es 
sei denn, dab die kiinstlich behandelten Samen die 
hohe Immuni t~t  der Charlottenh6fer noch nicht 
erreicht haben, weil der Keimverzug zu jung ist. 

Man sollte meinen, der Erfolg meiner Ver- 
suche h~itte bei den Erblichkeitsforschern Inter-  
esse erregt. Das ist nun ganz und gar nicht der 
Fall. Die Einw~inde, die man dagegen hat, sind 
mir klar. I:  Es liegt eine Verwechslung des 
Saatgutes nor. Darauf erwidere ich: Ich habe 
mich seit fast einem halben Jahrhunder t  mit  
Experimenten besch~iftigt und kenne zur Ge- 
ntige ihre Tiieken. Ieh bin also im Experimen- 
tieren weder Anf~inger noeh Dilettant.  

Zudem brauche ich nur auf einige Tatsachen 
zu verweisen. Wenn bei dem Saatgut Ver- 
wechslungen vorgekommen wiiren, k6nnte es 
sich doch nut  nm b6swillige oder betriigerisehe 
Unterschiebungen handeln. Wie will mir aber 
der geschickteste Taschenspieier in eine ge- 
schlossene Hiilse der gelben Lupine, die ich per- 
s6nlich mit  allen VorsichtsmaBregeln ernte und 
6ffne, eine Bohne der blauen hineinzaubern? 
Und wer will mir aus einer Pflanze, die ganz 
unverkennbar die Keimbl~tter  der gelben L u -  
pine tr~igt, eine ausdauernde machen? Wie 
jemand mir  ans einer gelb bltihenden Bltite 
einen Fruchts tand schaffen, der ,,blaue" Bohnen 
enthXIt, wghrend ich diese Pflanze t~igtich be- 
sehe und die Friichte pers6nlich ernte? Solche 
Grtinde k6nnte ich noch m e h r  anfiihren. 

2. Man denkt, dieser Mediziner versteht  nichts 
yon Botanik. Das ist aueh meine Meinung, aber 
es handelt  sich hier gar nicht um Botanik, son- 
dern um allgemeine Biologie. Zudem habe ich 
den Beweis, dab ich, obwohl ich nichts yon 
Botanik verstehe, doch mit  Pflanzen umgehen 
kann, zur Genfige geliefert. Ich bewirtschafte seit 
25 Jahren einenWald nach eigenen Gedanken und 
Methoden. Er  ist so bekannt  und anerkannt  wor- 
den, dab im Jahre 1936 rund 5oo Forstleute und 
Waldbesitzer ihn besueht haben. Dabei bestreite 
ich, dab die Forstwirtschaft  blog angewandte 
Botanik sei. Man kann ein schlechter Botaniker, 
abet  ein guter Waldbauer  sein und umgekehrt.  

3, Ich bin 76 Jahre alt, stehe also in einem 
Alter, in dem unzweifelhaft die Sch/irfe der 
Beobachtung nachl~iBt. Aber meine Vet- 

erbungsexperimente, mit  denen ich mich theo- 
retisch schon nor dem Kriege besch~ftigt hatte,  
wurden unmittelbar nach demselben praktisch 
in Angriff genommen, und im Jahre 1924 er- 
zielte ich den ersten klaren Erfolg. 

4. Man h~lt es ffir h6chst unwahrscheinlich 
oder gar ausgeschlossen, dab eine Pflanzenart 
vollkommen in die andere iibergehen kann. Man 
lieBe es sich allenfalls noch gefallen, wenn die 
gelbe Lupine (Lupinus luteus) in die blaue 
(Lupinus angusti/olius) sich verwandeln lieBe, 
denn beide haben als Wildformen dieselbe Hei- 
mat,  n~imlich die Kiisten des Mittelmeeres. Aber 
wie unwahrseheinlich ist es, dab die erstere sich 
in die amerikanisehe vielbl/ittrige perennierende 
(Lupinus polyphyllus) umwandeln ffiBt. Darauf  
antworte ich mit  den Worten meines Meisters 
HEt~AKLEITOS, des gr6Bten Philosophen aller 
Zeiten: ,,Die Natur  liebt es, sieh zu verbergen." 
Ich erlaube mir  die freie U'bersetzung dieses 
Satzes: ,,Das Unwahrscheinliche trifft  oft ein.< 
Wie unwahrscheinlich ist es den Sinnen, dab 
die Erde sich um ihre Achse und um die Sonne 
dreht, wie unwahrscheinlich dem menschlichen 
Verstande das Verfahren der Natur,  die Lebe- 
wesen fortzupflanzen und zu erhalten, wie un- 
wahrscheinlich das Liebesleben, um das sich 
schlieBlich das ganze Dasein dreht. H~itte man 
die kliigsten Forscher damit  beauftragt,  Vor- 
schl~tge ftir die Fortpflanzung zu machen, so 
w~ire keiner auf dieses unwahrscheinliehe und 
anscheinend h6chst verwickelte Verfahren ge- 
kommen, sie h~itten ,,einfaehere" erfunden, aber 
ich meine, dab das der Natur  vorzuziehen ist. 

Wie unwahrscheinlich ist die Metamorphose 
der Insekten. Ich k6nnte zahlreiche andere 
Beispiele aufz~hlen, die zeigen, dab das Nattir- 
liche dem Menschen nut  schwer einleuchtet, und 
dab das, Was er ftir natiirlich und selbstverst~ind- 
lich h~ilt, oft sehr unnattirlich ist. 

Richtig begreifen aber wird man erst, dab ich 
solehe phantastische Dinge unternehme, yon 
denen mir im Jahre I921 oder 1922 als v611ig 
aussichtslos kein Geringerer als ERWlX BAUR 
dringend abriet, wenn man meine geistige 
Grundeinstellung kennen gelernt hat. Das ge- 
h6rt abet nicht in die Zeitschrift ,,DerZiichter". 
Ich werde mich in der n~ichsten Zeit an anderer 
Stelle darfiber /iuBern. 

Georg Schweinfurths Bedeutung f/Jr die Kulturpflanzenforschung. 
Von Ellsabeth Sehiemann, ]3erlin-Dahlem. 

Am 28. Dez. 1937 j~ihrte sich der Tag, an dem erblickte. Wenn an dieser Stelle, obgleich ver- 
vor hundert  Jahren der groBe Afrikaforscher sp/itet, dieses Tages gedacht wird, so stellen wir 
GEORG SCHWEINFURTH das Licht der Welt alles zurtick, was SCHWEINFURTH in meisterlicher 
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Schilderung aus dem ,,Herzen Afrikas ~~ zu be- 
richten wul3te. Von den vielen Wissens- u n d  
Forschungsgebieten, in denen dieser Polyhistor, 
vielleicht der letzte nach der Art eines 
HUSIBOLDT, ZU Hause war, greifen wit nur eines 
heraus, das hier besonders interessiert, seinen 
Beitrag zur Erforschung der Kulturpflanzen. 

Wie ein roter Faden zieht sich das Interesse 
SCI~WEINFURTH~ an dieser Frage durch sein 
Lebenswerk. Nicht nut  der Botaniker - -  der 
er ja zuerst, und bis 
zuletzt in erster Linie 
gewesen ist - -  suchte 
und gab Antwort auf 
diese Frage, sondern 
ebensosehr war der 
Geograph, der E t h -  
nologe, der Kenner 
vieler Sprachen, der 
Pr/ihistoriker und An- 
thropologe in ihm da- 
bei beteiligt. Und so 
ist die Anregung, die 
v o n  SCHWEINFURTHs 

Studien an ~igypti- 
sehen Kulturpflanzen 
ausgegangen ist, weir 
fiber die Grenzen die- 
ses Landes und  seiner 
Erforschung wirksam 
geworden, und auch 
heute noch nicht er- 
sch6pft. 

Wer den Eindruek 
miterleben konnte, den 
die Entdeckung des 
wilden Emmers in Pa- 
l~istina durch AARON- 
SOI~N im Jahre !9o6 
a a f  SCHWEINFURTH ge- 
macht hat, dem wird 
es unvergel3tict~ sein, mit welcher Freude der da- 
mals Siebzig j~ihrige diesen Fund begriil3te, yon 
dem er in der Vossischen Zeitung schrieb" ,,Ein 
Fund, an weittragender Bedeutung ffir die Pflan- 
zengeographie und allgemeine Kuiturgeschichte 
yon keiner w~thrend unserer Lebzeiten gemachten 
Entdeckung iibertroffen". Die Anregung zur 
Beriicksiehtigung dieser Frage bei den For- 
schungsreisen AARONSOHNs hatte SCHWEI~'- 
FURTH gemeinsam mit ,,dem Altmeister der 
Cerealienkunde", wie er ilm nermt, FRIEDRICI~ 
KOERNICKE in Bonn gegeben. 1889 bereits hatte 
dieser ein als Hordeum spontamum im Wiener 
Herbar tiegendes, yon KOTSCI-IY 186I am Hermon 
gesammeltes Wildgras als den wilden Emmer 

erkannt und bestimmt. Der Fund hatte aber 
keine Best/itigung gefunden. Nun war des 
Zweifel an der Richtigkeit seines Vorkommens 
dortselbst behoben-und SCHWEIN~URTt~ sah  
damit zugleich die Frage nach dem Indigenat 
des Urweizens als gel6st an. 

Wenige Jahre darauf stellt AUGUST SCI<ULZ 
als Ergebnis seiner morphologischen und histo- 
rischen. Studien an Getreide den ersten Stamm- 
baum des Weizens auf, in welchem, durch Sp~itere 

Forschungsmethoden : 
aufs Sch6nste best/i- 

i tigt, zum erstenmal d ie  
3 Reihen : Einkorn-, 
Emmet- und Dinkel- 
reitm unterschieden 
werden. Nach dem 
Funde AARONSOHNs 
war es m6glich, mitl 
der gleichen Sicherheit 
an die Spitze der 
Emmerreihe Yriticum 
dicoccoides zu sctzen, 
wie T. aegiloPoides a n  
die  Spitze der Einkorn- 
reihe. ,,Vom Spelz", so 
S a g t  SCHWEINFURTH in 
seinem Bericht, ,,hat 
sich bis jetzt noch 
nirgends eine wilde 
Stammart nachweisen 
lassen" - -  heute wissen 
wir, dab die dritte, die 
Dinkelreihe nicht ihre 
eigene wilde Stamm- 
form hat, sondern ein 
sicherlich tief in pr/i- 
historische ZeK zurfick- 
reichendes Kreuztmgs- 
produkt aus Emmer 
und Aegilops darstellt. 

Wie VII<TOR HEHN im Anblick Norditaliens 
sagen konnte, dab die Physiognomie ganzer 
Landstriche durch die Kulturpflanzen bestimmt 
sei, so erkannte SCHWEINFURTI-i schon frfih die 
groBe Bedeutung, dia; der Verbreffung der Kul- 
turpflanzen in der Beurteilung ptlanzengeogra- 
phischer Fragen zukam. Bereits in seiner et:sten 
,,Pflanzengeographischen Skizze der gesamten 
Nill~nder und der Kiistenl~inder des Roten 
Meeres" 1868 r/iumt er der Behandlung der 
Kulturpflanzen einen breiten Raum ein. DaB 
sich diese Studien auf 24gypten spezialisierten, 
tut  der Weite der darin behandelten Fragen 
keinen Abbrueli. Als ihn dann seine groBe Reise 
187o in die Urw~ilder am WeiBen Nil hinein- 

2* 
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fiihrte, stiel3 er auf Wildformen versehiedener 
~igyptischer Kulturpflanzen, yon denen nur 
Ricinus communis, die Wassermelone Citrullus 
vulgaris, Melone und Wein, 01bantu und Syco- 
more genannt seien. Von da ab 1/iBt ihn die 
Frage nach der Urheimat der versehiedenen 
Nutzpflanzen nicht los. Sehr bald auch ist es 
die Beziehung des Menschen zur Pftanze, die ihn 
dabei als Problem in den Bann zieht. Hier 
forint sich sein Interesse ffir dieKulturgeschichte 
- -  aus dem botanischen Beobaehter wird der 
Ethnologe, der Erforseher der alten auf die 
Pflanzen aufgebauten Kulturen, zun~ehst und 
in erster Linie der iigyptisehen. 

Hier hat nun SCHWEINFURTH in der Tat  alles 
zusammengetragen, was sieh nur  irgend bot. 
Er  geh6rt wohl zu den ersten Botanikern und 
Reisenden, die bewugt und mit  gleich starkem 
Interesse ihre Aufmerksamkeit auch den Kultur- 
pflanzen des durchreisten Gebietes schenkte - -  
eine Forderung, die er ill einem Vortrag 19Io 
,,CJber die Bedeutung der Kulturgeschiehte" mit 
allem Naehdruck erhob. Garten und Feld, den 
M~irkten und Basaren galt sein S t u d i u m -  
ebenso in IKairo, wie im Innern Nubiens, wie 
auf der grol3en afrikanischen Reise in der •eriba 
des Ghattas, yon der seine ]?;xpeditionen aus- 
gingen, und endlich bei den wilden V61ker- 
schaften Innerafrikas. Mit Erstaunen mugte er 
die starke Verwurzelung afrikanischer Kulturen 
in den Eingeborenenkulturen Afrikas feststellen. 
So fand er den Maisbau in Zentralafrika bis 
hinein zu ,,noch unbekannten V61kern" des 
Weltteils. 

Immer waren es die V61kerbeziehungen, die 
aus diesen Beobachtungen zu ihm sprachen; sie 
vermittelten ibm Gedanken fiber den Kontakt,  
in dem die V6Iker zueinander gestanden und 
fiber den Austausch und Einflul3 ihrer Kulturen 
aufeinander. So konnte er wohl sagen: ,,Nichts 
bezeugt mehr das gemeinsame Band, das alle 
Menschen vereinigt, als die weltbfirgerliche Natur  
des Ackerbaues, und diese Tatsache allein 
geniigt, um den Beweis zu erbringen, dab in der 
Kulturwelt die V61ker aufeinander angewiesen 
sind, wie unter sich die einzelnen Menschen, 
und dab sie, wie diese abh~ingig voneinander 
sind; die Familie, die staatliche Gemeinschaft, 
der v61kervermittelnde Verkehr, diese sind es, 
welche die Wohlfahrt aller bedingen. Was sich 
absondert, mul3 zugrunde gehen." 

Wie er fiir Ngypten den Ursprung der Kultur  
und seine ,,ausw~irtigen Beziehungen" zu andern 
V61kern durch die Jahrhunderte seiner Ge- 
schichte, rein botanisch, aus der Heimat seiner 
1Kulturgew~ichse ersehloB , d a s  hat er in einem 

Vortrag in der Anthropologischen Gesellschaft 
in Berlin im Jahre 1891 anschaulich geschildert, 
dem das obige Zitat entnommen ist. Es ist reiz- 
voll, die Zeittabelle zu studieren, in der die Ge- 
schichte Agyptens, unabh/ingig yon historischen 
und arch~ologisehen Dokumenten, auf Grund 
seiner Kulturpftanzen in 6 Epochen geteilt ist 

yon dem ,,Urzustand des Niltals" fiber die 
Pyramidenzeit bis in ,,die letzte Zeit, in der wir 
Augenzeugen waren". 

Es konnte nicht ausbleiben, dab in einem 
Lande wie Agypten auch die Reste aus der 
Antike dem Botaniker Fragen in Ffille vorlegten. 
Wie vor ihm BRAUN und UNGER hat SCHWEIN- 
F U R T H  die bei den Ausgrabungen zutage ge- 
I6rderten Pflanzenreste bestimmt, ebenso wie 
er zur Deutung pflanzlicher Darstellungen in 
Wort  und Bild herangezogen wurde. Da ein 
groBer Tell dieser Funde als Totenbeigaben 
Nahrung ffir den Verstorbenen oder Opfergaben 
ffir G6tter und K6nige ausmachen, so ist auch 
gerade hier die Ausbeute fiir die Geschichte der 
Kulturpflanzen und der Pflanzenkultur grog. 
Die Museen yon Kairo, Kew und Berlin bergen 
die Frfichte dieser Arbeit, bei der er mit der 
Ausdauer und der Grfindlichkeit des echten 
Gelehrten ein unendlich grol3es Mal3 auch an 
Kleinarbeit in sorgf~iltigster Preparation des 
fragilen Materials geleistet hat. 

Was so fiir ~gypten  erreicht war, forderte 
SCHWEINFURTH in gleicher Weise ffir das zweite 
groBe orientalisehe Kulturzentrum, die Euphrat-  
l~inder, um so mehr, als er in diesen die Wiege der 
Getreidekultur, ~ilter als in fl~gypten vermutete ; 
Arch~ologen und Reisende werden aufgerufen, 
ihre Aufmerksamkeit mehr als bisher den Kultur- 
pflanzen zu schenken, und ,,auf das Einsammeln 
ausgereifter Ahren von allen erMltlichen Weizen- 
sorten bedaeht zu sein, bevor noch der zuneh- 
mende Verkehr alle die primitiven Nornl~inder 
mit den modernen Rassen des Kulturweizens 
fiberschwemmen k6nnte," 

In diesem Zusammenhang wies SCHWEIN- 
~URTH auf die vorbildliche Arbeit RO~EI~T 
REGEL~ bin, der bereits 191o mehr als 6ooo Par- 
zellen Gerste yon rund 9 ~ Variet~iten aus allen 
ibm erreichbaren Gegenden, besonders des 
weiten RuBland in Kultur hatte. Seine Forde- 
rungen haben seither weitgehend Erfiillung ge- 
funden. Dank der Initiative VAVlLOVs wurden 
yon Rul31and aus wissenschaftliche Expeditionen 
zur Sammlung der primitiven Sorten in die 
Ursprungsl~nder der Kulturpflanzen ausge- 
rtistet, so dab die vergleichenden Sortenunter- 
suchungen, ,,ein Desiderat ersten Ranges", auf 
breiterer Basis fortgesetzt werden konnten. 
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Das unerwartet reiche Resultat dieser Expe- 
ditionen ist dann, auf den umfassenden Getreide- 
studien eines t{ORNICKE und AUGUST SCHULZ 
aufbauend, unter Ankniipfung an pflanzen- 
geographische Vorstellungen, die Grundlage fiir 
die heuristisch so fruchtbar gew0rdene Gen- 
zentrentheorie VAVILOVs geworden. Das russi- 
sche Vorbild ist an den verschiedensten Stellen 
wirksam gewesen. ~ Die Durchfiihrung der 
Sortenregister und die Anlage umfassender 
Sortimente in England und Deutschland ist 
methodisch auf diese Anregungen zurtickzu- 
ffihren. Und die Sammelreisen ERWIN BAURs 
nach Kleinasien und Amerika haben ebenso hier 
ihre theoretisehe Grundlage wie die Entsendung 
der deutschen Hindukusch-Expedition 1936 in 
das Genzentrum der vulgare-Weizen und man- 
cher anderer Kulturpflanzen. Man darf wohl 
mit Spannung dem bevorstehenden Berieht fiber 
dig wissenschaftliche Ausbeute dieser Expe- 
dition entgegensehen, welche unserer Ztich- 
tung neues Arbeitsmaterial zur Verfiigung 
stellen soU. 

SCHWEINFURTH hat den groBen Aufsehwung, 
den die Erforschung der Kulturpflanzen in den 
tetzten 20 Jahren durch diese neue Arbeits- 
richtung genommen hat, nicht mehr erlebt. 
Aber wie er in friiheren Jahren den morpholo- 
gisch und historisch gerichteten Getreidestudien 
der oben Genannten mit Aufmerksamkeit gefolgt 
ist, so hat er auch in seinen letzten Lebensjahren 
ftir die Anf~inge dieser neuen, mehr landwirt- 
schafflich gerichteten Forschungsweise ein offe- 
nes Auge gehabt. Das zeigte sich in der Leben- 
digkeit, mit der er bei gelegentlichen Besich- 
tigungen seine Teilnahme und sein Verst~indnis 
ffir die BAuRschen experimentell genetischen 
Versuche und die bier angelegten Sortimente 

bekundete, ftir die er selbst d i e  ersten afrika- 
nischen Beitdige geliefert hatte. 

Eine weitere ,,moderne" Fragestellung, die ihu 
friih besch~iftigt hat, ist die Verbreitung der 
Unkr~iuter in alter und neuer Zeit, die ihrerseits 
fiir den Ursprung mancher Kulturpflanzen 
wichtige Hinweise zu geben verm6gen. So fand 
er eine grol3e Zahl yon Ackerunkr~utern medi- 
terranen Ursprungs, besonders unter den Legu- 
minosen, vielfach Pflanzen, die andernorts in 
Kultur genommen, in Agypten ungenutzt ge- 
blieben sind, aber als Leitunkr~iuter ftir geogra- 
phische Beziehungen gewertet werden k6nnen. 

Werfen wit zum Schlug noch einen Bliek auf 
die auch fiir die deutsche Landwirtschaft und 
Gartenkultur wichtig gewordenen Kulturpflan- 
zen, um deren Erforschung SCHWEINFURTH sich 
verdient gemacht hat, so sind auger dem Ge- 
treide vor allem Lein und Leguminosen, Wein 
und Melonen zu nennen. Wollte man den Import  
mit beriicksichtigen, so liege sich die Reihe, mit 
Dattel, Feige und den Citrusarten beginnend, 
leicht um ein Vielfaches vermehren. 

Gewig war SCHWEINFURTIts Interesse an den 
Kulturpflanzen nicht das wirtschaftliche, son- 
dern eiu wissenschaftliches, und wir m6chten 
wiinschen, dab z .B.  fiir eine Geschichte der 
deutschen Kulturpflanzen bald eine t, ann~ihernd 
so grtindliche Vorarbeit geleistet w~ire, wie sie 
SCtiWEIN~URTH Itir Agypten geliefert hat. Aber 
mit diesem Interesse und mit der Forschung, die 
er im D/enste der reinen Wissenschaft an den 
Kulturpflanzen auch des fernen 2r durch- 
gefiihrt hat, hat er das Verst~indnis wecken 
und damit den Boden bereiten helfen, auch ftir 
die praktische Arbeit an den Kulturpflanzen, 
der diese Zeitschrift und ihre Leser sich zu 
Dienst verpflichtet ftihlen. 

Das Deutsche Pflanzenschutzgesetz. 
Von O. Appel,  Berlin. 

Am 5-MXrz d . J .  wurde das ,,Gesetz zum 
Schutze der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen" 
erlassen, dessen Notwendigkeit sich yon Jahr zu 
Jahr mehr herausgestellt hatte. 

Die Anf~tnge der Bestrebungen, ein solches Ge- 
setz ftir Deutschland zu schaffen, liegen weir zu- 
rtick, denn schon im Sommer I914 war yon der 
Biologischen ReichsanstNt eine Denkschrift fiber 
die Notwendigkeit eines solchen Oesetzes der Re- 
gierung vorgelegt worden, die ich mit meinem da- 
mNigen Hilfsarbeiter, Prof. Dr. FRIEDRICH 
KR~JGER, ausgearbeitet butte, und die das Wich- 
tigste enthielt, was auch heute zur Grundlage ftir 
das Gesetz gedient hat. Abet die Zeit war damns 
ofIenbar noch nicht reif, obgleich dem Iienner der 
Verh~tltnisse auch damns schon klar war, dab ein 
solches Gesetz ftir die Sicherung unserer Produk- 

tion eine dringende Notwendigkeit ist 1. Ver- 
z6gernd wirkte zunS~chst der Krieg und spgter die 
verworrene Nachkriegszeit. 

Die Ziichter sind nattirlich besonders interessier~c 
an einem solchen Gesetz, denn ftir sie kommt es 
darauf an, ihre Kulturen v611ig einwandfrei gesund 
zu erhNten und nur Saat- oder Pflanzgut zu 
liefern, das-zu keinerlei Beanstandungen AnlaI3 
geben k a n n .  

Das Gesetz zerf~tllt in 4 Hauptabschnitte, n~,m- 
lich die ,,Allgemeinen Vorschriften", ,,Die Orgam- 
sation des Pflanzenschutzes", ,,Die Pflichten und 
Rechte der Betroffenen" und ,,Die Schlul3- 
vorschriften". 

Das Gesetz ist seiner ganzen Art nach ein 
i N~heres siehe bei RIEH~L Das Pflanzenschutz- 

gesetz, in APPgn-Hefe. Angew. got. 19. 


