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Dieser kurze Bericht  zeigt, wie im Interesse 
der  Fu t t e rve r so rgung  durch Suchen nach  geeig- 
ne t en  K o m b i n a t i o n e n  Werte  geschaffen werden 
k6nnen ,  die nach  unseren Er fah rungen  such in 
Trockengebie ten oder -zeiten yon prakt ischer  
Bedeu tung  sein k6nnen.  Durch eine geschickte 
Verb indung  der Maisztichtung mi t  der Aus-  
n t i t zung  des Heterosisproblems im Hinb l ick  auf 
vegetat ive,  wie generat ive Leis tungssteigerung 
haben  wir eine M6glichkeit in die H a n d  be- 
kommen,  dieses Ziel verh~iltnism~iBig rasch zu 
erreichen, welche M6glichkeiten berei ts  in 
fri iheren Arbei ten  in  die Ta t  umgesetz t  wurden,  
und  es s teer  zu hoffen, dab die Reihe der Er-  
folge h ie rmi t  n ich t  abgeschlossen erscheint .  
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Inst i tu t  ffir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Inst i tut ,  Mfincheberg/Mark.) 

M6glichkeiten der Weberkardenzfichtung. 
V o n  H e r m a n n  U l l r i c h .  

Die Weberkarde  Dipsacus sativus (L.) Hon-  
keny  --  D. fullonum L., eine zweij/ihrige Pflanze, 
wird der Kardenk6pfe  wegen angebau t  und  ge- 
sammel t .  Diese Kardenk6pfe  s ind nfimlich 
besser als alle bisher yon der Technik  geschaffe- 
nen  Werkzeuge geeignet, Web-  und  Wirkwaren  
in schonendster  Weise aufzurauhen und  ihnen 
sog. , ,Str ich" zu verleihen. Die biegsamen 
H~kchen,  welche die Spreubl~itter der Bli i ten- 
stfinde bespitzen,  verm6gen seer zar t  und  
elastisch die oberfl~ichlichen Fasern  des Gewebes 
herauszugreifen,  sie also aus ihrem Verband  zu 
lockern, ohne sie dabei  zu zerreiBen. 

Zur Durchffihrung dieser Gewebeappretur wer- 
den die Kardenk6pfe nach Entfernung bzw. ~fir- 
zung ihrer Hfillblgtter entweder mit  ihrem Stiel 
in besondere Haltevorrichtungen gewisser Rauh- 
maschinentypen eingespannt oder sie werden - -  am 
StieI und in ihrer Spitzenregion q uer durchgeschnit- 
ten und als kurze Stachelwalzen in gr6f3erer Zahl 
auf kleinen, dutch ihren lockeren zentralen Mark- 
zylinder geschobenen Achsen aufgereiht - -  in einer 
anderen Art yon Rauhmaschinen verwendet. 

Ffir die erstere Verwendungsart scheinen yon 
technischen Gesichstpunkten aus mehr kugelige 
Kardenk6pfe mit  kr~ftigem, widerstandsfghigem 
Blfitenstiel besonders geeignet, ffir die zweite 
dagegen ist eine m6glichst lgngliche und dabei 
tunlichst streng walzenf6rmige Gestalt des Bltiten- 
standes wfinschenswert. Wie verschiedene Rfick- 
fragen ergeben haben, ist der Technik bisher die 
Tatsache noch nicht unterbreitet  worden, dab die 
Natur in den mannigfachen Spielarten der Weber- 
karde solche Type= aufweist, die voraussichtlich 
nu t  auf dem Wege zfichterischer Auslese ausgewghlt 
and vermehrt zu werden brauchen. Sie stellen 

dann den Techniker vor die M6glichkeit, speziell 
geeignetes Kardenmaterial ftir den einen oder an- 
deren Typ der Rauhmaschinen zu verwenden und 
sich nicht schlecht und recht mit  dem gerade herr- 
schenden Angebot eines Gemisches der verschieden 
sten Formentypen abmtihen zu mfissen. 

Es dfirfte der modernsten, Kunstfasern ver- 
arbeitenden Textilindustrie aber ferner durchaus 
wtinschenswert erscheinen, wenn man neben der 
Gestalt der K6pfe such noch Variationen in der 
Steifheit und Elastizit~.t der Spreubl~tter auf- 
l inden k6nnte, die ftir spezielle Faser- und Gewebe- 
arten dann zur Verwendung gelangen k6nntem 
Zwar ergaben die Ernten zu verschiedenen Ab- 
bltihzeiten der K6pfe bisher auch eine gewisse 
Variation in dieser Hinsicht, insofern, als die Ver- 
steifung mit  zunehmendem Alter des Blfitenstandes 
sich verstXrkt. Doch bringt zu sprites Abernten 
die Gefahr mit  sich, dab die K6pfchen leicht zer- 
fallen. Zu Irfihe Ernte dagegen liefert unausgereif- 
tes Material, das einem raschen Verschleil3 unter- 
worfen ist. 

Unter diesen Gesichtspunkten erschien bereits 
im Herbst 1936 eine Voruntersuchung fiber die 
zfichterische M6glichkeit einer Weberkardenver- 
besserung wfinschenswert. Dazu kommt aber noch 
ein ffir Grol3deutschland bedeutsamer Grund. 
Allein im alten deutschen Donaugebiet, in der 
Umgegend yon Hofkirchen und Hengersberg, zwi 
schen der Donau und dem sog. Vorwald des Bayeri- 
schen Waldes, wurden seit lXngerem in etwa 
15 Gemeinden V~Teberkarden angebaut, die im 
Jahre 1937 etwa einen Wert yon 35ooo RM. dar- 
stellten. Der deutsche Bedarf wurde durch diese 
Erzeugung jedoch bei weitem nicer gedeckt, son- 
dern es erfolgte vor der Wiedervereinigung mit der 
Ostmark yon dort aus eine Einfuhr ins Altreich, 
nnd zwar im wesentlichen aus tier Umgegend von 
Linz, dazu noch eine solche besonders aus Sfid- 
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frankreich. Das Linzer Anbaugebietliefert jaheute 
seine Ware ohne Devisenbelastung ftir das Gesamt- 
reich; dagegen stellt die anderweitige Einfuhr noch 
eine unn6tige Devisenbeanspruchung dar. Von 
tier Textiltechnik werden nun des 6fteren auch 
heute noch die franz6sischen Karden wegen ihrer 
gr6Beren Ausgeglichenheit bevorzugt. 

Es wurde zun~chst der Plan ins Auge gefaBt, 
festzustellen, in welchem Mage einerseits die 
angebaute Weberkarde gestaltlicher und mecha- 
nischer Abwandlungen f~hig ist, zum anderen 
aber auch, in welchenl Ausmal3e der Anbau der 
sog. Avignon-Karde in anderem Klima und 
anderem Boden als gerade den bisher im Donau- 
gebiet des Altreiches m6glich erscheinen k6nnte. 

Als Ausgangsmaterial wurde eine gr6Bere 
Menge Saatgut aus dem Anbaugebiet des Alt- 
reiches dureh GEORG KAsER aus Iggensbaeh, 
Niederbayern, bezogen, dem an dieser Stelle fiir 
die freundliche 1Jberlassung bestens gedankt sei. 
Ferner wurde eine echte franz6sische Herkunft 
aus Avignon durch Vermittlung yon Dr. MEYER, 
Berlin, verschafft. Schliel31ich hatte ich das Be- 
streben, noch Dipsacus-Herktinfte aus rauheren 
Klimaten in die Untersuchung einzubeziehen. 
Dort, wo ich Material erhalten konnte, welches 
sehon jahrzehntelang unter steter Wiederver- 
wendung eigenen Saatgutes in solchen Gegenden 
angepflanzt worden war, schien mir die Hoff- 
Hung, eine besonders klimafeste Herkunft zu 
erhalten, am gr6Bten zu sein. Der Botanische 
Garten der Universit~it Kopenhagen sowie der- 
jenige in Klausenburg (Cluj) haben dem Bota- 
nischen Garten der Universit~it Leipzig auf dem 
Tauschwege freundlicherweise entsprechende 
Saatproben tiberlassen, wofiir ebenfalls gedankt 
sei. 

Die erste Kultur dieser Pflanzen begann im 
April 193 7 durch Aussaat yon Proben. Das 
Saatgut der verschiedenen Herktinfte unter- 
schied sich wesentlich. Nachstehende Aufstel- 
lung gibt einen 1Jberblick der Unterschiede im 
Korngewicht, Farbe usw. 

ob es sich bei Zimmertemperatur um einen 
Hell- oder Dunkelkeimer handelt, Es er- 
gaben sich keine Unterschiede, so dab ftir 
die Ankeimung gr613erer Samenmengen anf 
die Lichtverh~iltnisse keine Riicksicht genom- 
men wurde. 

Die Anzucht aller Herktinfte erfolgte nunmehr 
aus Grtinden sorgfXltigster Beobachtung im Ge- 
w~chshaus bei durchschnittlich i8--2o~ An- 
gekeimt wurde in Pflanzschalen. Die Keim- 
prozente des gesamten Materials lagen zwischen 
25 und 4 ~ %. Nach 6--8 Tagen wurden die Keim- 
pflanzen inSchalen pikiert, in denen sie sich rasch 
zu Pilanzen mit 6--1o cm langen Bl~ttern ent- 
wickelten. Nach etwa 3--4 Wochen wurden sie 
in Blument6pfe gepflanzt. Auf dieser letzteren 
Anzuchtstufe traten keinerlei Verluste mehr. ein. 
Das gesamte Material - -  es handelt sich etwa um 
2oo Pflanzen - -  wnrde am 16. Juni ins Freie ge- 
bracht. Zur Auspflanzung gelangte es im Ufer- 
gel~nde des sog. ,,Faulen Sees", welches zum Ge- 
l~nde des Erwin-Baur-Institutes geh6rt und torfig- 
moorigen t3oden besitzt, der auch bei sehr lange 
anhaltenden Trockenperioden noch gut durch- 
feuchtet bleibt. Nur die I(openhagener und 
Klausenburger Herktinfte mugten sp~tter aus- 
gepflanzfi werden, und zwar 3/[itte August, da die 
erste Aussaat aus ungeklarten Griinden voll- 
st~ndig mil31ang. 

Die erstj~ihrige Entwicklung fiihrte allgemein 
bis zur Ausbildung einer guten Grundrosette. 
Diese verhinderte sehr rasch, dab auf dem jung- 
fr~uliehen Boden die ortsst~ndige Pflanzenwelt 
die Karde ~berwucherte. Eine Hackarbeit war 
so vollst~indig tiberfltissig bei einer Pflanzenweite 
yon 3 o • 4o cm. Den Winter haben alle Pflan- 
zen ausnahmslos gut iiberdauert. Nur die fran- 
z6sischer Herkunft hatten zur schneefreien Zeit 
unter Fasanenfral3 zu leiden, vielleicht deshalb, 
weii die Rosettenbl~tter dieser Pflanzen zu dieser 
Zeit etwas weniger bitter schmeckten als die der 
anderen Herkiinfte. 

Im Frtihjahr 1938 entwickelten sich die Pflan- 
zen kr~iftig welter und kamen bald zum Schossen. 
Im Vorjahre waren dazu nu t  4 Pflanzen der 
deutschen Herkunft geschritten. Das Bliihen 

T a b e l l e  I 

Herkunft Iggensbach 

Farbe hell grtinlichgrau 

i o o o - t ~ o r n  
Gewicht 2 , 2 3  

Uber den Keimungstypus der Weberkarde 
babe ich keine Angabe finden k6nnen. Daher 
wurde ein Vorversuch mit d e r  deutschen 
Herkunft  zur Kl~irung der Frage angestellt, 

I 
I(openhagen I Klausenburg Avignon 

hellbraun, zum I dunkelbraun mit hellbraun mit 
Tell leicht grau I helleren Rippen leicht grtinlichem 

Ton 

i 4,17 3,37 2,58 
I 

trat um den 3o. Juni bei den deutschen Her- 
k/inften, um den I. Juli, also fast gleichzeitig, 
bei den Iranz6sisehen, und erst um den I I .  Juli 
bei den Kopenhagener und Klausenburger Her- 
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ktinften ein. Von den bltihenden Pflanzen, die 
sich im wesentlichen ihren systematischen Merk- 
malen nach als D. sativus erwiesen, wurde der 
Hauptblfitenstand mit einer Pergaminttite ge- 
beutelt, nachdem an zwei Frfihbltihern festge- 
stellt worden war, dab Se]bstbest/iubung in ge- 
ntigendem Mage eintrat. Die in Frage kommen- 
den Bliitenst~inde der Nebenachsen wurden dann 

a b c d e I 

Abb,  I. Hti l lbI&tter  s ind ent fern t .  

zum Zwecke der Pr/ifung ihres Wertes ffiir textil- 
technische Zwecke yon den numerierten Pflanzen 
einzeln geerntet. Dieses geschah im Zustande 
des Aufblfihens des untersten Bliitenkranzes. 

a b c d 

Abb.  2, Htil lbI~it ter  sind en t fe rn t .  

Die Trocknung erfolgte an[ einem Trockenboden 
und ging ziemlich rasch vor sick Die gebeutelten 
Bltitenst~inde blieben natiirlich bis zur Samen- 
reife an der Pflanze. Da unter der Umh/illung 
keinerlei Sch~iden auftraten, wie etwa Pilzbefall 
nsw., wurde diese auch his zur Reife belassen, 
damit kein Samenverlust dieses geselbsteten 
Materials eintrat. Das so geerntete Material 
sowie das Saatgut stehen nun Itir weitere 
Untersuchungen und Zfichtungszwecke zur Ver- 
ftigung. 

Von den D. sativus zugehOrigen Formen gibt 
Abb. x einen Eindruck. Sie zeigt in a e i n e n  
Bltitenstand, dessen Spreubl~itter einen m~iBig 
steifen, stark gekr/immten Haken besitzen. Die 
Gesamtform des B1/itenstandes ist etwa die eines 
Eies, also normal im Sinne der systematiseh- 
diagnostischen Angaben (HOCK in Engler- 
Prantl,  ferner HEGI usw.). Der Spreublattbesatz 
an der Spitze ist gleichm~gig und starr wie die 
iibrigen Spreubl~itter. Abb. I b  gibt einen 
Bltitenstand wieder, der in sein:em unteren Teile 
streng walzenfSrmig ist. Der Walze sitzt ober- 
w~_rts eine Kegelspitze auf. Die Spreubl~ttter 
sind yon etwas starrerer Beschaffenheit als im 
Falle a, jedoch nicht so stark eingekrtimmt. Der 
Besatz mit Spreubl~ttern an der Spitze ist un- 
regelm~ii3ig und die Beschaffenheit derselben 
nachgiebiger. Abb.i  e entspricht einem ~ihnlichen 
Typus wie I b, die Spreubl/itter sind aber we- 
sentJich steifer und h~irter. An der Spitze ist der 
B1/itenstand gleichm~igig mit Spreubl/ittern 
besetzt, und diese sind hier durchaus starr. 
Abb. I d gibt eine ftir die Walzenverwendung der 
Kardenk6pfe besonders geeignete Form wieder. 
Diesen Typus konnten wir in verschiedenen 
Steifheitsgraden einsammeln und durch geselb- 
steres Saatgut wahrscheinlich in der Nach-  
kommenschaft anreichern. Abb. Ie  und f geben 
Typen wieder, die ebenso wie d eigentlich nur  
in Walzenform gebraucht werden kSnnen, zum 
Unterschied yon den Typen Abb. I a u n d c .  
Unter dem Material deutscher Herkunft  fanden 
sich nun zweifellos eine ganze Anzahl yon 
Bastarden zwisehen D. sativus und D. sih, ester, 
wahrscheinlich war in einigen F/illen aber auch 
D. pilosus und vielleicht auch D. laciniatus ein- 
gekreuzt. Erst sp/iter kann eine weitere Analyse 
Klarheit dartiber versehaffen. Die vermuttichen 
Kreuzungen mit D. silvester batten auch einige 
Kardenk6pfe produziert, deren technische Ver- 
wendung nicht ausgeschlossen erscheint, falls 
ihre Herausztichtung mOglich ist. Abb. 2 gibt 
davon einen Eindruek. Im allgemeinen sind die 
Spreubl~itter hier ffinger, weiter abstehend, we- 
sentlieh biegsamer und weniger eingekrfiimmt, 
also denen yon D. silvester ~ihnlicher. Solche 
Formen d/irften sich in der Technik besonders 
ffir die Appretur feinstfaseriger Gewebe aus Seide, 
Kunstseide und feinen Spezial- und Kunstwollen 
eignen, sofern sie nicht einfach Btirsten ersetzen 
wflrden, was erprobt werden muB. Wieder sind 
die verschiedenen Kopfformen sowie die ver- 
schiedenen Steifheitsgrade der Spreubl~itter er- 
w/ihnenswert. Abb. 2 a stellt einen Walzentyp 
mit nur losem Spreubl/itterbesatz an der Spitze 
des Blfitenstandes dar. Abb. 2d zeigt einen 
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Kardenkopf ,  dessen Spreubl~itter s tark zuriick- 
gekri immt erscheinen, Abb. 2c einen solchen, 
bei dem gerade entgegengesetzt  zu 2b  die Spreu- 
blot ter  alle in Rich tung  der Achsen spitz einge- 
winkelt  sind. Abb.  2d gibt  einen Kopf  wieder, 
der speziell fiir die Appre tur  nach dem Einspann-  
verfahren geeignet erscheint, da eine kurze ge- 
drungene Form mit  gu tem Besatz am K6pfchen- 
ende  vorhanden ist. 

Bei der Auswahl  solcher Typen  wurde darauf  
geachtet ,  dab alle K6pfchea  ein und derselben 
Pflanzem6glichst  gteiche Gestalt  undBeschaffen-  
heit aufweisen. Das war durchaus nicht  immer 
der Fall, insbesondere nicht  bei den Bastard-  
typen.  Selbstverst~indlich wurde daran gedacht,  
dab Ern~hrungsunterschiede die beobachteten 
gestaltl ichen Unterschiede veranlagt  haben 
k6nnten.  Zun~ichst einmal aber wurde der Ver- 
such auf einer Parzelle durchgeftihrt,  die ur- 
sprtinglich 0d land  war und ffir diesen Versuch 
besonders frisch umgestochen wurde. Der ur- 
spriingliche Pf ianzenbestand war vol lkommen 
gleichartig, so dab hieraus ebenfalls auf ganz 

�9 gleichartige Bodenbeschaffenheit  geschlossen 
werden muB. Nun war festzustellen, dab be- 
naehbar te  Pflanzen nie gleichartige Beschaffen- 
heit  aufwiesen. Also besitzt Iiir die mitgeteilten 
Versuche die Annahme,  dal3 die Verschieden- 
heiten dutch eine ungleiche Ern~hrung hervor- 
gerufen wurden,  wenig Wahrseheinlichkeit.  

Die mehrfach beobachteten Ver{inderungen 
und sonstigen Mil3bildungen - -  mit  Ausnahme 
der Torsionen - -  waren bei meinen Versuchen 
auf die fral3besch~idigten Exemplare  beschr~inkt. 
Immerh in  ist aber bereits durch DE VRIES ge- 
zeigt worden, dab bei D. silvester noch ein Erb-  
faktor  dabei eine Rolle spielt, so dab fiir die 
Ziichtung yon vornherein alle die Exemptare  
ausscheiden sollten, die irgendwelche Erschei- 
nungen dieser  Art  erkennen lassen. 

Selbstverst~ndlich ist durch die Selbstung der 
ausgelesenen Typen  noch keinerlei genetisch 
einheitliche Nachkommenschaf t  zu erwarten, 
denn es ist ja nicht  bekannt ,  in welcher Weise 
vorher Bastardierungen s ta t tgefunden haben 

und wie die ausgelesenen Merkmale sich gene- 
tisch verhalten. Man mug  wohl annehmen,  dag 
t rotz  der schon iahrhunderte langen Kul tur  selbst 
in den franz6sischen Herkiinften trotz ihrer 
augenf/illigen Ausgeglichenheit  noch ein Rassen- 
gemisch vorliegt, das bei ziichterischer Bearbei- 

�9 tung zu t rennen sein dtirfte und das fiir die 
Technik noch wertvollere Typen  abgeben k6nnte, 
als sie bisher Verwendung fanden. Es wird sich 
also zun~ichst einmal um eine reine Formkreis-  
t rennung handeln. 

Da der Anbau der V~reberkarde, sowohl in seinem 
bisherigen Gebiet als auch an anderen Orten, in 
erster Linie yon Siedlern und Kleinbauern be- 
werkstelligt wird, welche keine M6glichkeit haben, 
eine solche Zfiehtung wegen ihrer Langwierigkeit 
und den damitverbundenenKosten durchzuffihren, 
scheint es nach den Voruntersuchungen ratsam, 
dab diese Bestrebungen vou der 0ffentlichen Hand 
iibernommen oder wenigstens gef6rdert und be- 
raten werden. Ebenso ist die 3/fitarbeit der ein- 
schlggigen textiltechnisehen, Institute bei  der 
klaren Aufstellung der zu erstrebenden Ztichtungs- 
ziele in die Wege geleite t w o r d e n .  - : 

Auf die Notwendigkeit d e r  Ziichtung neben 
frischem SamenbezUg aus Avignon weist neuer- 
dings W. OBER~EIER in. seinem nach Abschlug 
dieser Zusammenstellung erschienenen Artikel 
fiber die Weberkarde hin. Beides ist .also bereits 
geschehen, so dab diesen Forderungen schon 
weitestgehend entsprochen worden ist. 

Ferner sei zur Erg~inzung-des Mitgeteilten 
schliel31ich noch auf die neue Ver6ffentlichung 

�9 MOSTOVOJs fiber ,,Die Weberkarde-und ihre Ent- 
wicklungsstufen" hingewiesen, die mi r  gerade im 
Zeitpunkte der Manuskriptabsendung zur Kenntnis 
gelangte. 
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Die amerikanischen Pflanzenpatente Nr. 89 bis 94. 
Parent Nr. 89: ,,H/ingender Wacholderbaum" 

(Jun@erus scapulorum), 
angemeldet am 6. Januar 1931, erteilt am 13. M~rz 
1934. CARL BURTON Fox, Tulsa, Okla., tibertragen 
an George X. Frey, Santa Fe, N.-Mex. 

Die neue Art stellt eine Mutation der bekannten 
Rocky Mountain Silberceder dar. Sie hat  einen 
aufrechten, etwas gekrtimmten Stature, mit an- 

n~hernd symmetrisch angeordneten Nsten, welche 
ungef~Lhr in einem Winkel yon 30--4 ~176 vom 
Stamme aufw~Lrts abstehen, am Ende aber abw~rts 
h~ngen, mit zahlreichen Seitellzweigen, die lang 
und ~uBerst biegsam sind. 

Es ist ein besonderes Kennzeichen dieser Art, 
dab die Seitenzweige senkrecht herabh~ngen und 
bis zu i8o cm lang werden. 


