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(Aus der Zentralforschungsanstalt Itir Pflanzenzucht [ERwI~-]3A~:R-InstiInt], Mimcheberg/Mark.) 

Zwanzig Jahre Pflanzenziichtung in/viiincheberg. 
Von H E R M A N N  KUCKUCK u n d  M A R T I N  SCHMIDT. 

Als ERWIN BAD'R, der Sch6pfer des Kaiser-Wilhelm- 
Institnts Ifir Ziichtlmgsforschung in Mtincheberg 
(Mark), am 2. Dezemher i933 die Augen Iiir immer 
schloB, war diese Forschungsst/itte zwar erst filnf 
Jahre alt, aber weit fiber die Orenzen Deutschlands 
hinaus bekannt und geachtet. Die Pers6nlichkeit des 
Vererbungs- nnd Zfichtungsforschers ERWlN Br 

ginn ein besonderes Gepr~ge in der Weite und Ktihn- 
heir seiner Zielsetzung. BAu~ hatte erkannt, dab die 
planm/iBige Zusammenfassung aller notwendigen 
Hilfsdisziplinen in einer selbstiindigen Wissenschaft, 
der Zfichtungsforschnng, zu Erfolgen in der Pflanzen- 
zfichtung ffihren kann, die yon groger volkswirtschaff- 
licher Tragweite sein wfirden. Derartige groBe Auf- 
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und die yon ihm mit heispielsloser Hingebung vertre- 
tenen Ideen waren es, die seinem Werke so hohe Ach- 
tung verschafften. Viel zu frtih mttBte er yon ihm 
scheiden, lind seine Schiller und Nitarbeiter standen 
vor der Aufgabe, das Erbe des Meisters in seinem 
Geiste zu wahren vnd zu mehren. 

Der groge Oedanke, fiir den 13•UR k~impfte und 
strehte, war die konsequente Fortentwickhtng der 
Pflanzenzfichtnng aus dem Oeiste der Genetik, zu 
deren fiihrenden Vertretern er schon im ersten Dezen- 
Mum des Jahrhunderts geh6rte. Von seinem i9i  4 
atff ether Tagung der ,, Oesellschaff zur F6rdertmg der 
Deutschen Pflanzenzucht" vorgetragenen Plan ether 
groBz/igigen Anwendung der Kombinationszfichtlmg 
bet der Rebe tiber die in Dahlem und auf seinem Gtlt 
Brigittenhof atisgefibte ztichterische T~itigkeit Ifihrt 
eine gerade LiMe ztlr Grilndung des Mfincheberger In- 
stituts, das vor 20 Jahren, am 29. September 1928, 
feierlich eingeweiht wurde. 

Der ungemein praktische Blick, der BAUR bef~ihigte, 
die yon ihm erkannten M6glichkeiten der Vererbungs- 
und Zfichtnngsforsctmng in den Dienst der PraMs des 
Landbalms zu stellen, gab seinem Institnt yon Anbe- 
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gaben konnte aber die private deutsche Pflanzen- 
zfichtung nicht durchffihren, well sie den Einsatz eines 
groBen wissenschaftlichen Apparates nnd eines gr6- 
Beren Forscherst abes erforderten ~nd vielfach umfang- 
reicher theoretischer Vor- und Nebenarbeiten bednrf- 
ten. Die L6sung dieser Probleme konnte n~r Atffgabe 
ether alls 6ffentlichen Mitteln llnterhaltenen For- 
schungsst~itte seth. Es war dabei keineswegs die Ab- 
sicht BAURS, der rfihrigen deutschen Pflanzenzucht 
das Wasser abzugraben. Im Gegenteil, ihre Fach- 
organisation stand Pate bet der Grfindung des Insti- 
tuts, und die allj~ihrlich in N/incheberg abgehaltenen 
Fortbildungskurse f i l r  Saatzuchtbeamte, die Grfin- 
dung der Zeitschrift ,,Der Zfichter" nnd die yon BAtJR 
ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaften ffir Reben-, 
Obst- und Forstpflanzenzfichtnng legen Zeugnis ab ffir 
fruchtbare wechselseitige Durchdringung yon Wissen- 
schaff und Praxis. AuBerdem war beabsichtigt, be- 
stimmte Zuchtstiimme nur bis zu einem gewissen 
Punkt zu bearbeiten, um sie dann an private Zucht- 
betriebe ztir weiteren Entwicklung abzugeben. 

Darfiber hinaus war die AufgabenstellUng des Insti- 
tuts weitgehend auf die F6rderung der Pflanzenz~mht 
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in ihrer Gesamtheit gerichtet. Die Gewinn~ng yon Er- 
kenntnissen auf dem Gebiete der theoretischen Gene- 
tik, die Ausarheitung yon Zfichtungs- und Auslese- 
methoden unter Einsatz modernster Hilfsmittel, die 
Erhaltung uild Bereicherung groBer Sortimente yon 
Land- und Zuchtsorten sowie voil Wildformen - -  das 
alles waren Arbeitsgehiete, deren Ertrag der ge- 
samten praktischen Pflanzenziiehtlmg zugute kommen 
sollte. 

Mit einer begeisterten Schar junger Mitarbeiter, 
meist seinen Schfilern aus dem Institut f fir Vererbungs- 
forschung in Berlin-Dahlem, ging BAUR ans Werk. 
Viele Probleme, die ihil schon seit J ahrenbesehiiftigten, 
konnten nun in erweitertem Umfange bearbeitet wer- 
den. Hinzu kamen weitere, groBzfigig geplante Auf- 
gaben. Die Erblichkeitsforschung am Lhwenmaul, 
dem durch BAuR klassisch gewordenen 0biekt, wurde 
auch in Mtineheberg fortgesetzt. BAUR selbst bearbei- 
tete an einem groBen, meist auf eigenen Sammelreisen 
zusammengetragenen Material yon Arten und Wild- 
sippen der Gattung Antirrhinum die groBen Probleme 
der Artbildung, insbesondere die Entstehung des Gar- 
tenl6wenmauls (A, majus), und den Fragenkomplex 
der Mutabilitiit. Schon bald nach MULLERS klassischen 
Versuchen an Drosophila wurde auch am L6wenmaul 
mit Untersuchungen fiber die k/instliche Mutations- 
auslhsung begonneil, die dann yon STUBB~ weit vor- 
angetragen wurden. Eine Reihe yon Mitarbeitern 
widmete sich Koppelungsuntersuchungen und den Fra- 
hen der Chromosomeiltopographie hei A. majus (KuK- 
KUCK, SCHICK, HACKBARTH U, a.) uild hei Artkreuzun- 
gen sowie tier Genetik der Selbststerilit~it bei Antirrhi- 
hum (GRuBEIL K/dilL). Auch andere theoretisch-gene- 
tische Objekte wurden bearbeitet, z. B. Pelargonium, 
Cleome (UlcER), Oenothera (RuDLOFF), Epilobium (MI- 
CHAELIS). Sehr ntitzlieh und kennzeichnend ftir die 
Miincheberger Arbeitsriehtlmg der ersten Jahre war, 
dab die meisten Mitarbeiter BAORS neben ihrer zfiehte- 
rischen Aufgabe theoretisch-genetische Fragen bear- 
beiteten. BAuI~ selbst hat immer wieder auf Parallelen 
und Folgerungen hingewiesen, die sich aus den an den 
L6wenmhmlchen gewonneileil Erkenntilissen fiir die 
praktisehe Pflanzenzfichtung ergeben, und die Ailwen- 
dung der kfinstliehen Mutationsauslhsung auf Kultur- 
pflanzen schwebte ihm voil vornherein vor. Auch die 
Bedeutung der Art- und Gattuilgsbastardierung fiir 
die Ziichtung erkannte BAuI~ frfihzeitig. So hatte er 
sehon in der Dahlemer Zeit umfangreiehe Kreuzungs- 
arheiten an Rebeil- und Obstarten durchffihren lassen, 
und in Mfincheberg wurde eine besondere Abteilung 
Ifir Art- und Gattungsbastardierung bei Getreidearten 
eingerichtet und E. OEt~LER fibertragen. 

Das Arbeitsprogramm, das BAUR bei tier Griindung 
des Instituts fiir die praktische Ziichtung aufstellte, 
erstreckte sich auI eine grol3e Zahl yon Kulturpflanzen 
und umfagte votkswirtsehaftlieh wichtige, z.T. ganz 
neuartige Probleme. Beim Weizen, zuerst von BAUR 
selbst, danil yon K. v. ROSENSTIEL bearbeitet, waren 
Anspruehslosigkeit, Winter- und Diirrefestigkeit und 
Backqualit~it die Zuchtziele. In Verbindung mit theo- 
retischeil Arbeiten wurde bei der Gerste die Zfichtung 
winterfester Sorten, spelzenfreier Nacktgersten und 
eiweiBreicher Futtersorten in Angriff genolnmen (H. 
KUCKUCK). Beim Roggen war die Aufgabe gestellt, 
selbstfertile Formen zu schaffeil und eineil ausdauern- 
den Kulturroggen zu zfichten (H. P. OSSENT). Unter 

Einsatz moderner Auslesemethoden und dutch um- 
fangreiche Verwendung yon Artkreuzungen wurde die 
zfichterische Bearbeitung'der Kartoffel in zwei Haupt- 
richtungen vorgenommeil: Resistenz gegen Phytoph- 
thora in/estans und gegen Frosteinwirkung (R. SCHICI<). 
Auch dem Topinambur wurde damals bereits Beach- 
tung gewidmet (S. WAGNER, W. V. WETTSTEIN). Der 
erste Erfolg des jungen Instituts wurde die erfolgreiche 
Auslese bitterstoffreier gelber und blailer Lupinen (R. 
v. SEN~BUSCH), und die letzte groBe Aufgabe, die 
Baul{ noch selbst stellte, war die zfichterische Ver- 
besserung des 01gehalts in den Samen anderer Lupi- 
nenarten. Eine neue Futterpflanze sollte auch der 
Steinklee werden, bei dem es kumarinfreie Formen zu 
ziichten gait (M. UFEt{). Bei der Tomate wurden Ar- 
beiten zur Zfiehtung friihreifer, braunfleckenresisten- 
ter, platzfester und zuckerreicher Sorten in Angriff ge- 
nommen (R. v. SE~GBOSCH). In sehr grol3ziigiger 
Weise wurden die Arbeiten auf dem in Deutschland 
damals v611ig im argen liegenden Gebiet der Zfichtung 
yon Kern- und Steinobst (B. NEBEL, C. F. RUDLOFF, 
M. SCt{MIDT) und Beerenobst (F. GRUBER) eingeleitet, 
und in noch umfangreicherem Mal3stab begann die 
ziichterische Bearbeitung der Weinrebe, vor allem hin- 
sichtlich der Plasmopara-Resistenz (B. Hus~I.D). Das 
bislang vernaehliissigte Gebiet der Forstpflanzenzfich- 
tung erhielt eine Heimst~tte in Miincheberg, indem 
mit Ziichtungsarbeiten an verschiedenen Laub- und 
Nadelgehhlzen begonnen wurde (W. v. WETTSTEIN). 
Auger diesen grol3en Aufgabeil wurde eine Reihe wei- 
terer Kulturpflanzen (z. P. Luzerne, Tabak, Korb- 
weide) mehr oder weniger intensiv bearbeitet. Sehr 
fruehtbar gestaltete sich die enge Zusammenarbeit des 
Instituts mit dem 5rtlichen Versuchsring, uild es ent- 
wickelte sich daraus eine Abteilung fiir Feldversuchs- 
wesen, die Bodenprfifungen, Dfingungs- und Sorten- 
versuche und die Pr/ifung yon Zuchtst~immen vorzu- 
Ilehmen hatte. Von den in zfiehterischer Bearbeitung 
befindlichen Kulturpflanzen wurden groBe Sortimente 
angelegt und um wertvolle Formen aus dem Ausland 
bereichert. Der Sammlung yon Ausgangsmaterial 
dienten Reisen, die BAuI{ unternahm. Im Sommer 
1928 und im Herbst 1929 war er in Stidfrankreich, 
Spanien und Portugal, haupts~ichlich, Ilm die wilden 
Verwandten des Gartenl6wenmauls zu studieren. Im 
Winter 193o/31 weilten BAuI{ und ScI{ICK in verschie- 
dellen sfidamerikanischen L~ndern, aus denen sie fiber 
IOOO kultivierte und nichtkultivierte Kartoffeln mit- 
brachten. Auch auf einer bereits 1926 ausgefiihrten 
Reise nach der Tiirkei hatte BAUR zfichterisch wichti- 
ges Material gesammelt. Die regen Beziehnngen, die 
er mit vielen Forscheril in aller Welt unterhielt, fiihr- 
ten oft G~iste nach Mfincheberg, und eine grhgere Zahl 
junger ausl~ildischer Wisseilschaftler hat dort l{ingere 
Zeit gearbeitet. 

So war BAuR der groBe, unerm/idliche Inspirator 
des jungen, kraftvoll emporstrebellden Werkes, das in 
seinen ~ugeren Arbeitsm6glichkeiten der weiten Ziel- 
setzuilg der Aufgaben entsprach und nach modernen 
Gesichtspunkteil eingerichtet wurde. Den Kern der 
Versuchsfl~chen bildet Iloch heute das 1927 -con der 
Stadt lViiincheberg erworbene 153 ha umfassende Ge- 
l~inde. Das 175 ha groBe Gut Brigittenhof, das un- 
mittelbar an das Institutsgel~nde anschlieBt, wurde 
1929 dazugepachtet. Unweit der Eberswalder Chaus- 
see, zwischen der Stadt Miincheberg und dem Bahnhof 
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Dahmsdorf-Miincheberg gelegen, wurden das Haupt- 
geb~iude des Instit uts mit einigen NebengeNiuden und 
der Gutshof erbant. Bereits in den ersten Jahren war- 
den zahlreiche heizbare, nicht heizbare und transpor- 
table Gew~chsh~iuser ~nd zwei DrahtkSfige fiir Ge- 
treidekreuzungspflanzen und MitscherlichgefgBe fiir 
Bodenuntersuchungen errichtet. Von groBem Wert 
war die Erstellung einer ortsfesten Regenanlage fiir 
die Bew/isserung einer F1/iche yon 13 50o qm und die 
Einrichtung einer Feldberegnung mit IlOO m festver- 
legten Zufiihrungs- und 15oo m Verteilerr6hren nnd 
mehreren Weitstrahlregnern. Von der durch das In- 
stitutsgel/inde fiihrenden Miineheberger Xleinbahn 
wurde ein Gleisanschlnl3 fiir das Institut abgezweigt. 
Bei der Errichtung der Laboratorien leistete die Not- 
gemeinschaff der Deutschen Wissenschaft grol3ziigige 
Hilfe. Fiir die Versuche zur Mutationsansl6snng wurde 
eine eigene R6ntgenapparatur beschafft. Auch eine 
Kfihlanlage fiir Arbeiten zur Auslese auf K~ilt eresist enz 
wurde eingericbtet. Man hat vielfach bem~ingelt, dab 
BAUR das lV[iincheberger Institut an eine fiir die Durch- 
ffihrung yon Versuchen und den Anbau bestimmter 
Kulturpflanzen ungeeignete Stelle gelegt hat, da der 
Boden iiberwiegend arm und die Niederschlagsmenge 
gering ist. BAm~ hat das mit vollem Bedacht getan. 
Zun~ichst einmal erstrebte er keinesfalls eine Art Uni- 
versalitgt in der Wahl der in Miincheberg bearbeiteten 
Objekte der Ziiehtung. Deshalb wurden Kulturen, die 
den besseren BSden vorbehalten bleiben miissen, wie 
z. B. Zuckerriiben, oder yon Natur hohe Feuchtigkeits- 
ansprtiche stellen, wie Kohl, yon der Bearbeitung aus- 
geschlossen. Andererseits hat BAtJR das Prinzip ver- 
treten, dab die Auslese unter ung/instigen Bedingun- 
gen erfolgen muB, wenn sie seharf und erfolgreich sein 
soll. Dieser Orundsatz hat seine Bereehtigung im Hin- 
bliek auf die Ziicht~lng anspruchsloser, anf armen B6- 
den, in trockenen nnd k/ilteren Gebieten ertragssiehe- 
rer Sorten, auch bei solehen Kulturpflanzen, .die fiber- 
wiegend in giinstiger gestellten Gegenden angebaut 
werden, z. ]3. Weizen und manchen Obstarten. Das 
letzte Jahrzehnt hat gezeigt, dab die Miincheberger 
Verh~iltnisse ftir die Auslese auf Dtirre- und Winter- 
festigkeit hervorragend geeignet sind. Damit gewinnt 
3{iineheberg besondere Bedeutnng fiir die ostdeutsche 
Landwirtschaft. Eine Beschr/inkung auf deren Be- 
diirfnisse wiederum lag nieht in BAIJRS Sinne, zumal ja 
Zuchtziele verfolgt wurden, die allgemeine, aueh ffir 
arldere Oebiete Deutsehlands geltende Bedeutung 
haben, wie z. B. in der Resistenzztichtung. Die Ztieh- 
tung von Sorten mit groBer,,6kologischer Streubreite" 
wurde nicht allBer acht gelassen. Die Prtifung der aus 
Mtineheberg hervorgegangenen Zuchtst/imme auf ihre 
Eignung fiir bestimmte Standortverh/iltnisse und die 
Durchfiihrung spezieller, far 5{iincheberg nicht geeig- 
neter Aufgaben sollte an besonderen Zweigstellen er- 
folgen, deren Einrichtung die damaligen wirtsehaft- 
lichen Verh~iltnisse verz6gerten. BAIJR hat nur noeh 
die Griindung der ostpreuBischen Zweigstelle Klein- 
Blumenau erlebt, deren Leitung W. HERTZSC~I fiber- 
nahm. 

Nur ftinf Jahre war es BAuR verg6nnt, ftir sein Mtin- 
cheberger Werk zu arbeiten, und diese Jahre waren 
ttberschattet yon der ewigen Sorge llm die Beschaffung 
der fiir die Weiterfiihrung des Forschungsbetriebes 
und den weiteren Ausbau des Institnts erforderliehen 
Geldmittel. Erst im Jahre 1934 wurde ein ausreiehen- 

der Etat bewilligt, und von da an hat es Haushalts- 
sorgen ftir das Institut nicht mehr gegeben. Eine stfin- 
dige Erweiterung ~nd Vergr6Bemng trat ein, und der 
yon BAUR geplante Ausbau des Instituts nnd seiner 
Forschungstfitigkeit konnte weffgehend verwirklicht 
werden. Er war bis zum Beginn des Krieges zu einem 
gewissen AbschluB gelangt. Nach BAUlkS Tode wurde 
das Institut kommissarisch von Dr. B. I-IUSFELD ge- 
leitet, und am 1.4- 1936 wurde Prof. Dr. W. RUDORr, 
bis dahin an der Universit~t Leipzig, znm Direktor 
ernannt. Er hatte die Leitung bis zum Kriegsende 
inne. 

Es ist hier nicht m6glich, im einzelnen fiber die 
weitere Entwicklung des Instituts zu berichten, und 
m:r in groBen Zfigen sollen daher der ~uBere Ausbau 
geschildert und die in den Jahren bis zum Kriege be- 
arbeiteten Forschungsgebiete kurz behandelt werden. 

Die Versuchsfl~tchen des I-tauptinstituts in Miinche- 
berg wurden durch Pachtung in n/ichster NShe, der 
n~iheren Umgebung und im Oderbruch um Gel~inde 
ftir Kulturen mit besonderen Erfordernissen an Boden 
und Lage erweitert. Da das Hauptgeb~iude angesichts 
der Erweiterung des Betriebes der bestehenden und 
der Einrichtung neuer Abteilungen viel zu klein ge- 
worden war, wurde im Lanfe der Jahre eine 1Reihe 
weiterer Baulichkeiten errichtet. 1933 entstand ein 
Gemiiseblock-Gew/ichshans nnd ein Laborgeb/iude 
nebst einem 294 qm grogen Lagerkeller ftir die Kar- 
toffelabteilung, und 1934 bezog die Lupinenabteilung 
ein eigenes, grSBeres Geb~iude. Die Rebenabteilung 
erhielt 1935 ein Arbeitsgebttude mit angebauten Spe- 
zialgew~ichsh~usern fiir Infektionsversuche. Im glei- 
chen Jahre entstanden ein groBes Gew~ichshaus mit 
Arbeitsraum ftir die Nutationsabteilung, ein Arbeits- 
geb/iude nebst Schuppen ftir die Obstabteilung und 
eine Baracke far die dem Institut allgegliederte Agrar- 
meteorologische Forschnngsstelle des Reichswetter- 
dienstes. Die anf der Ostseite des Institutshofes be- 
findliche Dreschhalle wurde 1936 zu eineln Labora- 
toriengeb~iude umgebaut, das mehrere Abteilungen 
aufnahm. Im gleichen Jahre wurde ferner I/Jr die 
Futterpflanzen- und physiologische Abteilung ein 
groBes Laborgeb~iude erbaut. Im AnschluB daran 
wurden zwei Spezialgew/ichsh/iuser mit einer Bewette- 
rungsanlage und ein Gefriergew~ichshaus errichtet. Im 
Jahre 1937 entstand ein eigenes Helm fiir die Beleg- 
schaft des Instituts in Gestalt eines mit einem groBen 
SaM fiir die Verpflegung der Mitarbeiter sowie Vor- 
tr~tge und Festlichkeiten, mit kleineren Gesellschafts-, 
mehreren Fremdenzimmern und einer modern ange- 
legten Gemeinschaftsktiche mit Vorratsr/iumen aus- 
gestatteten Geb/iudes. Fiir die Weizen- und die Faser- 
pflanzenaht eilung sowie die Arbeiten mit Soja und Mais 
wurden Arbeitsgeb/~ude mit angebauten Gew~ichshiiu- 
sern erstellt, xmd 1938 erhielt die chemisch-technolo- 
gische Abteilung ein zweckm~il3ig und modern einge- 
richtetes Laboratoriengeb~iude. AuBer den erw/ihnten 
Baulichkeiten wurde eine gr6Bere Anzahl yon Schup- 
pen far die Aufbewahrung yon Getreidezuchtst/im- 
men, Ger/iten, Werkzengen, Frtihbeetfenstern, Mate- 
rial, ftir Werkst~itten usw. errichtet. Die Zahl der 
Friihbeete wurde vermehrt, und weitere Gew~tchs- 
h~iuser entstanden. Im Jahre 1939 waren vorhanden: 
19 heizbare Gew~ichsh/tuser fiir Anzucht und Kultur 
mit I368 qm Nutzfl~iche, I2 heizbare Infektionshiiuser 
(215 qm), 5 nicht heizbare (515 qm) und 6 transpor- 

9* 
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table Gew~chshguser (3oo qm), 176 heizbare lind 3083 
nicht heizbare Friihbeete mit Fenstern. - -  Der Er- 
w~ihnnng bedarf noch die Institntsbibliothek, die zu 
stattlichem Umfang entwickelt wurde. 

Hand in Hand mit dem Ausbau des Hauptinstituts 
ging die Errichtung und Ausgestaltung yon Zweig- 
stellen. Nach der 63,25ha grofien ostpreugischen 
Filiale wurde I936 in der Schorfheide eine (sparer 
wieder aufgegebene) Zweigstelle fiir Forstpflanzen- 
ziichtung eingerichtet. Im gleichen Jahre wurden in 
Wicker bei Hochheim am Main 1, 7 ha Versuchsfl~che 
ffir die Rebenabteilnng erworben. Am II.  II.  1938 
wurde das Restgut Rosenhof bei Ladenburg (Neckar) 
mit 50 ha Ackerfl~iche fibernommen nnd in den folgen- 
den Jahren zn einer Zweigstelie (Leitung zuerst 
W. HEYN, sp~iter J. SCI-IIEBLIC~I) ausgebant, an der 
auch verschiedene andere wissenschaftliche Mitarbei- 
ter (u. a. F. SCHWAXlTZ) wirkten. Die Aufgabe des in 
dem giinstigen Klima des BergstraBengebietes gele- 
genen Rosenhofes war es, alle jene Kultnren anfzu- 
nehmen, die erh6hte Standortansprfiche stellen, und 
so wurden hier auch Arbeiten auf dem Gebiete der 
GemfisezficlatImg aufgenommen, Priifungen mit Obst- 
neuziichtungen, Soja- und Oetreideversuche durch- 
gefiihrt usw. Im Jahre 1939 wurde in Klagenfurt eine 
gltere Obstanlage erworben nnd zu einer besonders 
fiir die Auslese auf Frostresistenz geeigneten Zweig- 
stelle ffir die Obstziichtung ausgebant (Leitung 
R. BAUEr). 

Auf der Grundlage der Gedanken und Plfine EI~WlN 
BAURs wurden die Arbeiten auf dem Gebiete der 
Grundlagenforschung und der praktischen Pflanzen- 
zfichtung erweitert nnd vertieft. Zahlreiche weitere 
Kulturpflanzen wurdert in Bearbeitung genommen. 
Fiir die Getreideabteilungen wurden Laboratorien fiir 
die Qualit~tsprfifung mittels des Backversuchs und 
indirekter Methoden errichtet, und die Resistenzzfich- 
tung erfuhr erbbhte Beachtung. Auch Mais wurde in 
ziichterische Bearbeitnng genommen. In der Kartof- 
felziichtung stellte die Zflchtnng auf Resistenz gegen 
Virosen und gegen den Kartoffelkfifer ne~e groge Auf- 
gaben. Erhebliche Erweiterung erfuhr die Futter- 
pflanzenzfichtung, die auch an der ostpreul3ischen 
Zweigstelle betrieben wurde. Neben Steinklee und 
Lnzerne (Samenertrag, Anspruchslosigkeit, Eiweifi- 
gehalt) wurden Rotklee (Anspruchslosigkeit, Winter- 
festigkeit, Krebsresistenz), WeiBklee, Gr~iser, Serra- 
della, Wicken und eine groBe Zahl anderer Futterlegu- 
minosenbearbeitet. Auf dem Gebiete der 01- und SfiB- 
lupirtenziichtung wurden weitere Fortschritte erzielt. 
Erheblichen Umfang nahmen im Laufe der J ahre auch 
die Versuche mit der Sojabohne ein. Im Jahre 1935, 
wurde mit Ziichtungsversuchen an Hanf begonnen 
und daneben wurden andere Faserpflanzen, wie Lein 
und Ramie, bearbeitet. W~hrend des Krieges wurden 
auch Raps und Riibsen in zfiehterische Bearbeitung 
genommen. Die Arbeiten am Gemfise erstreckten sich 
in erster Linie anf Tomaten und Gartenbohnen. Wei- 
terhin wurden auch Ziichtungsversuche mit einigen 
Heil- und Gewiirzpflanzen durchgeffihrt. Besondere 
Fbrdernng und Erweiterung erfuhren die Arbeiten auf 
dem Gebiete der Rebenziichtung, der Zfichtung von 
Kern-, Stein- und Beerenobst sowie die Forstpflanzen- 
zfichtung. Beachtenswerte Erfolge vcurden in der 
Zfichtung yon gerbstoffreien Bindeweiden erzielt. Wei- 
tere besondere Abteilungen wurden eingerichtet f/it 

chemisch-technologische, fiir zytologische und Iiir 
pflanzenphysiologische Untersuchungen. Auf dem 
Gebiete der Zfichtungsforschung im weiteren Sinne 
t raten neben die alten Arbeitsrichtungen Unt ersuchun- 
gen fiber Photoperiodismus, Keimstimmung, 5kolo- 
gisch-pflanzengeographische und klimatologische Pro- 
bleme sowie die ]3io!ogie yon Krankheitserregern, die 
Objekt der Resistenzziichtung sin& Besondere Be- 
deutung gewann, vor allem nach dem Aufkommen der 
Colehicinmethode, die Ztichtung polyploider Formen. 
Die Arbeiten fiber Art- und Gattungsbastarde bei Ge- 
treidearten schritten erfolgreich fort. Auch auf dem 
Gebiete der Genetik wurde welter gearbeitet. Die Un- 
tersnchnngen fiber Koppelung, Artbastardierung und 
Selbststerilit~it bei A~tirrhinum traten zwar in den 
Hintergrund, ]edoch wurden die Mutationsversuche 
weitergeffihrt, und sp~iter traten Untersuchnngen an 
polyploiden Formen (H. EI~VIsT) hinzu. Untersuehun- 
gen fiber Geschlechtsbestimmung und Mutationsaus- 
15sling wurden auch an dem Lebermoos Sphaerocarpus 
(E. KNAeP) angestellt, und zeitweilig wurden Mnta- 
tionsversnche anch an dem Ascomyceten Neurospora 
sitophila durchgefiihrt (1.1. DfRING). Weiterhin wur- 
den die Untersuchungen iiber plasmatische Vererbung 
bei Epilobium (P. MICI~AELIS) fortgesetzt. Gr613ere, 
meist mit zfickterischen und evolntionistischen Fragen 
verknfipfte zytologische Problemgrnppen wurden an 
Getreide-Artbastarden (K. H. volv BERG), Sola~um- 
Artbastarden und Zierpflanzen (1-I. PRoPac*I) bear- 
beitet. Auch die praktisch-ziichterischen Objekte (Re- 
ben, Obst, Lupinen u. a.) waren vielfach Gegenstand 
genetischer Untersuchnngen. 

Das Institut war mehrfach direkt oder indirekt an 
Sammelreisen beteiligt, so vor allem an der Hindu- 
kusch-Expedition 1935, Reisen nach Sfiditalien (I937), 
Pyren~en-Halbinsel nnd Nordafrika (1937), Pal~stina 
(1934--1938), fi~thiopien (1937) und Griechenland 
(1942). Auch arts anderen Gebieten wurde wertvolles 
Pflanzenmaterial bezogen. 

Anl~filich seines zehnj~hrigen Bestehens im Jahre 
1938 erhielt das Kaiser-Wilhelm-Institnt fiir Ztich- 
tlmgsforschung im Gedenken an seinen Griinder die 
zus~itzliche Bezeichnung ,,ERWlZC-BAUR-Institut". 
Entsprechend der Erweiterung der Arbeiten hatte 
sich auch der Personalbestand f0rtlaufend ver- 
gr6fiert. Im letzten Friedensjahr I938 waren 
48 wissenschaitliche Mitarbeiter, 86 technische An- 
gestellte, etwa I5o ganzj~hrig und etwa 12o saison- 
m~iBig beschiiftigte Arbeiter in Miincheberg tgtig; 
hinzu kamen noch die Leiter der Zweigstellen und 
das dort besch{iftigte technische nnd Arbeitsper- 
sonal. Bei Kriegsbeginn war das Institut in Iol- 
gende Abteilungen gegliedert (in Klammern die 
Namen der Abteilungsleiter): 

Roggen und Mais (OSSElVT) - -  Weizen und Gerste 
(v. ROSE~STIEL) - -  Kartoffel (STeLZNEI~) - -  Futter- 
pflanzen (RuDORF) -7 Lupinen (HAcKBARTH) - -  Fa- 
serpflanzen (HoI~rXlANN) - -  Kern- und Steinobst 
(ScI~IDT) - -  Beerenobst (GI~uBER) - -  Reben (tIus- 
FELD) - -  Forstpflanzen (v. WETWSTEIN) - -  Spezial- 
kulturen (BO~IME) - -  Getreide-Artbastarde (OgHL~I~) 
--Zytologie (v. BERG) --Mutationsforschung (KIvAPP) 
- -  Plasmavererbnng (MICI~AELIS) ~ Physiologie (ULL- 
I~ICH) - -  Chemisch-technologisches Laboratorium 
(ScI-IWAI~ZB) - -  Feldversuchswesen (MEYLE) - -  Zweig- 
stelle Ostpreufien (HBI~TZSCH) - -  Zweigstelle Schorf- 
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heide (BEHRNDr) - -  Zweigstelle Rosenhof (HEYN) - -  
Zweigstelle Wicker. Angegliedert war die Agrar- 
meteorologische Forschungsstelle des Reichsamts- 
fiir Wetterdienst (MXDIS). 

Die rege Entwicklung des ERwn~-BauR-Instituts, 
sein weiterer Ausbau und die stetige Weiterfiihrung 
der Forschungsarbeiten wurden durch den Ausbruch 
des zweitenWeltkrieges unterbrochen. Mehr znd mehr 
l~ihmte das Kriegsgeschehen und seine Folgen den In- 
stitutsbetrieb. Eine groBe Reihe yon wissenschaft- 
lichen Mitarbeitern wurde zum Wehrdienst eingezogen, 
und der zunehmende Mangel jeder Art, nicht zuletzt 
das Stocken des wissenschaftlichen Lebens und das 
fast v611ige Abreigen der Verbindung zur ausl~indi- 
schen Fachwelt hemmten den Institutsbetrieb und die 
wissenschaftliche T~itigkeit ungemein. Jedoch set nicht 
unerw/ihnt, dab in manchen Abteilungen, besonders in 
denen, deren wissenschaftliche Mitglieder das Gliick 
hatten, wetter arbeiten zu k6nnen, auch im Kriege 
noch manche recht erfolgreiche Arbeiten durchgefiihrt 
werden konnten. Andere Abt eilnngen hingegen kamen 
fast ganz zum Erliegen. 

Mit der Grtindung eines Instituts ftir Zellstoffpflan- 
zenforschlmg in Karlsruhe wurde die Abteilung ffir 
Forstpflanzenztichtung aufgel6st, und im Zuge der Er- 
weiterung und Verlegung des Kaiser-Wilhelm-Insti- 
tuts f/ir Faserforschung nach M~ihrisch-Seh6nberg wur- 
den die Mtincheberger Zfichtlingsarbeiten an Faser- 
pflanzen naeh dort tibernommen. Die Rebenabteilung 
wurde am 1. lO. 1942 zu einem selbst~indigen Kaiser- 
Wilhelm-Institut ftir Rebenzfichtungsforschung erho- 
ben. Die Zweigstelle Rosenhof wurde w~hrend des 
Krieges bedeutend ausgebatlt und mit Laboratorien 
und anderen Forschungsmitteln versehen. Die Arbei- 
ten zur Ziichtung auf Resistenz gegen den Kartoffel- 
k/ifer fanden dort ihre Heimst/itte, nachdem durch den 
Kriegsaushruch die in Frankreich bestehende, in Zu- 
sammenarbeit mit franz6sischen Forschern rind der 
Biologischen Reichsanstalt betriebene Forschungssta- 
tion in Ahun (Dpt. Creuse) aufgel6st worden war. Im 
Jahre 194o wurde das etwa 5oo ha grol3e Gut Lau- 
kischken bet Labiau erworben und die ostpreuBische 
Zweigstelle dorthin verlegt. 

Im Jahre 194I stiftete der Landrat a. D. v. TREs- 
KOW einen Preis, der allj~ihrlich an Mitglieder des In- 
stituts oder praktische Pflanzenziichter vergeben wer- 
den sollte. Er gelangte zweimal zur Verteilung; es er- 
hielten ihn Hofrat v. TSCHERMAI~, ausw/irtiges wissen- 
schaftliches Mitgiied des Instituts, ffir seine Verdienste 
um die Art- und Gattungsbastardierung und Dr. W. v. 
WETTSTEIX fiir seine Leistlmgen auf dem Gebiete der 
Pappelziichtung. 

Leider ist eine grol3e Zahl yon Arbeitern und Ange- 
stellten des Instituts im/Zriege gefallen oder gestor- 
ben; manche werden vermil3t. Von den dahingegan- 
genen Wissenschaftlern, yon denen man noch bedeu- 
tende Arbeiten erhoffen durfte, set vor allem der Zyto- 
logen K. H.v. BEING, H. E~NST und H. PROI~ACI~: so- 
wie des Mykologen H. LI~H~ANN gedacht. 

Das verh~ingnisvolle Kriegsgeschehen schob sich 
immer n~iher an das Institut heran. Vom Februar 1945 
an, als die meisten ~nstitutsr/iume mit Milit~r belegt 
waren, begann die Verlagerung yon Zuchtmaterial und 
Inventar uach Mittel- lind Nordwestdeutschland. 
Diese Aktion bildete den Ausgangspunkt ffir die GAin- 
dung eines Institnts in Voldagsen (Kreis Hameln-Pyr- 

mont) durch Professor RUI)ORF, zu dem eine grbBere 
Zahl frtiherer Mfincheberger Mitarbeiter stieB. 

Die Einwirktmgen des Krieges haben sich an den 
Institutsanlagen auBerordentlich schwer ausgewirkt, 
lag doch die Stadt Miincheberg mitten im Kampf- 
gebiet. Glticklicherweise sind jedoch die meisten 
Geb~tude als solche erhalten geblieben, lind auch die 
Zerst6rungen auf dem Versuchsgel/inde waren nicht 
allzu groB. In der Inneneinrichtung und am Inventar 
waren iedoch ungeheure Schbden und Verluste zu 
beklagen. 

Trotz dieser sehweren Einbul3e, die das Insti tm in 
seiner Substanz erlitten hatte, wnrde im Endsommer 
1945 bereits dem Gedanken eines Wiedera~fbaus und 
der Wiederaufnahme der Forschungsarbeiten nahe ge- 
treten. Auf Initiative yon B. HUSFELD nnd der zu- 
st~ndigen 6rtlichen Stellen konnte das Institut am 
I. IO. 1945 von einem H~uflein alter getreuer Mitar- 
better wieder er6ffnet werden. Unter groBen Schwie- 
rigkeiten nnd Entbehrungen wurde an die Aufrbu- 
mungsarbeiten gegangen und alles zusammengetragen, 
was fiir die Ingangsetzung des landwirtschaftlichen 
Bet riebes und der Forschungsarbeit en verwendbar war. 
Ein groBer Teil des technischen und Arbeitspersonals 
kam wieder an die alte Arbeitsst/itte; neue Kdifte tra- 
ten hinzu. Zu den alten Mitarheitern B. HUS~'ELD, 
M. SCHMIDT, O. SCHROCK und H.-J. TROLL gesellten 
sich O. APPEL (friiher Landsberg/Warthe) und E. B6H- 
MEET (friiher Briinn). Die Provinzialverwaltung Mark 
Brandenburg iibernahm die Finanzierung der Arbeit en 
des Instituts, das einen geordneten ~nd gut dotierten 
Etat erhielt. So konnte nach Uberwindling vieler Be- 
schaffungs-, ~eizungs- und Ern~ihrungsschwierigkei- 
ten im Friihjabr 1946 an die AuBenarbeit gegangen 
werden, nachdem anch dem v611igen Mangel an Spann- 
vieh u n d  motorischer Zugkraff einJgermagen abge- 
holfen worden war. 

Am 19. 7. 1946 wnrde das Institut yon der jetzigen 
Hauptverwaltung Land- und Forstwirtschaft der Dent- 
schen Wirfschaffskommission ffir die sowjetisch be- 
setzte Zone fibernommen und erhielt die Bezeichnung 
,,Zentralforschungsanstalt fiir Pflanzenzncht (E~wlN- 
BAvR-Institut)". Dank der tatkrbftigen und verst/ind- 
nisvollen F6rderung durch die vorgesetzte Ste]le hat 
der Wiederaufbau des Instituts auBerordentlich grol3e 
Fortschritte gemacht. Ein Teil der Gew/ichsh/iuser 
wurde wieder in Betrieb gesetzt, und fast alle Geb~iude 
wurden wieder brauchbar gemacht und eingerichtet. 
Die Instandsetzungsarbeiten sind in weiterem Fort- 
schreiten, und die Ausstattung des Instituts mit Ma- 
schinen, Ger/iten und Material aller Art, die Einrich- 
tung der Laboratorien tmd fibrigen Versuchsanlagen 
erfiihrt laufende Erg~nzung. Auch die Bewirtschaftung 
des Versuchsgel~indes kann in normalen Bahnen ver- 
laufen. Die Belegschaftszahl hat bereits wieder eine 
beachtliche St~irke erreicht. Es sind angenblicklich 
7 Wissenschaftler, 63 Angestellte und 250 Lohnemp- 
fiinger besch/iftigt. 

An Stelle des Pachtgnts Brigittenhof/ibernahm das 
Institut am I. 7. 1947 das in der N~he Miinchebergs 
gelegene 13o,25 ha grol3e Gut Friedrichshof. Fiir die 
Arbeiten auf dem Gebiete der Forstpflanzenzfichtung 
wurde im Frfihjahr 1947 ein 60o ha umfassendes Wald- 
gel~inde in der N~ihe yon Waldsieversdorf (Kreis Lebns) 
erworben. Dort wurde die Arbeitsst~tte f/Jr die Forst- 
pflanzenztichtung als Abteilung des Instituts einge- 
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richtet. Am I. IO. I947 wurde dieForschungsstelle f~r 
Sfiftlupinenziichtttng in Luckenwalde dem Miinche- 
berger Institut eingegliedert. 

Durch die im Jahre 1945 in der sowjetischen Besat- 
zungszone Deutschlands durchgefiihrte Bodenreform 
trat nicht nur ein allgemeiner Stmktlirwechsel in der 
Landwirtschaft fiberhaupt ein, sondern auch ein grund- 
legender Wechsel in der Organisation der Pflanzen- 
ziichtung im besonderen. Es wurden nieht  nur alle 
landwirtschaftlichen Betriebe fiber IOO ha enteignet, 
sondern auch Zuchtbetriebe fiber IOO ha einschlieftlich 
der ihnen geh6rigen Zuchtsorten. Der im Friihjahr 
1946 gegriindeten Deutschen Saatzuchtgesellschaft 
(K6rperschaft des 6ffentlichen Rechts) fiel die Auf- 
gabe zu, diese Umstelhlng in der sowjetischen Be- 
satzungszone vorz~nehmen, die laufenden Zucht- 
arbeiten fortzufiihren lind weiterhin die neuen Ent- 
wicklungsm6glichkeiten zu nutzen, die sich aus 
der ver~inderten Lage fiir die deutsche Pflanzen- 
zucht ergaben. 

Es ist einlelmhtend, dab yon dieser Umstellung auch 
u, nser Institut in seiner Organisation, seinen Aufgaben 
und Zielsetzlmgen betroffen wird. - -  Dllrch die Ver- 
staatlicl~ung der Mehrzahl der Pflanzenzllchtbetriebe 
ist eine Entwicklung iiberhaupt zumAbschlug gebracht 
worden, auf die sich die deutsche Pflanzenzucht be- 
reits nach dem ersten Weltkrieg langsam, aber stetig 
hinbewegte. Ohne die groften Verdienste und Erfolge 
der deutschen Privatziichter irgendwie schm~lern zu 
wollen, mug man doch zugeben, daft der Anteil an der 
Schaffung von Neuz/ichtungen in den vergangenen 
Jahren, der yon den Instituten bestritten wurde, im- 
mer gr6fter wurde, ohne dab diese Verh~iltnisse nach 
auBen hin Mar zutage traten. Vielfach fiihrten sie 
sogar zu einer Hemmung einer gesunden Fortentwick- 
lung. Die Ursachen far das st~irkere Hervortreten der 
Institute liegen z~n~ichst in der allgemeinen Entwick- 
lungstendenz der Pflanzenzucht won einer rein empi- 
rischen Technik zlt einer wissenschaftlich fundierten 
und in allgemeinen wirtschaftlichen Verh~iltnissen be- 
griindet.  Die Anforderungen an technische und wis- 
senschaftliche Einrichtungen der Betriehe und an tin 
vielseitiges Wissen und K6nnen der Saatzuchtleiter 
und ihrer Hilfskr~fte wurden immer gr6fter, die Er- 
folgsaussichten und die wirtschaftlichen Gewinnm6g- 
lichkeiten aber immer geringer, und zwar umsomehr, 
ie h6her der Stand der Zfichtung bet einer Ktflturart 
wurde. Es war daher fiir viele Privatbetriebe lohnen- 
der, fertige Sorten zu erwerben. Hierbei war dann viel- 
fach aus dem Namen der neuen Sorte deren Herkunft 
nicht mehr zu ersehen. Weiterhin wurde yon den In- 
stituten Zuchtmaterial, das eine Ileue Sorte erwarten 
lieft, abet noch nicht v611ig durchgezfichtet war, abge- 
geben und ebenso mlfertige Populationen aus Kreu- 
zungen zur weiteren ziichterischen Bearbeitung. 
Schlieftlich warden yon den Instituten fiir die privaten 
Zuchtbetriebe im groften Umfange Zuchtstalmnprii- 
fungen besonders auf qualitative Eigenschaften hin 
durchgefiihrt, wie z. B. Untersuchungen auf Resistenz 
gegen niedere Temperaturen und pilzparasit~re Krank- 
heiten, ferner auf Backqualitiit, Gehalt an Eiwei6, 
Fett, Fasern usw. An diesen Arbeiten hat sich das 
Miincheberger Institut seit seinem Bestehen in star- 
kem MaBe beteiligt, ehenso wie an der Abgahe von Po- 

pulationen ~nd von fertigen und halbfertigen Zucht- 
st ~immen. 

So wurden folgende Sorten yon Lnpinen geztichtet 
und zugelassen: 

I. v. Sengbuschs gelbe Miincheberger Griinfutter- 
SiiBlupine, 

2. Miincheberger gelbe SilBlupine ,,Weiko I"  (weig- 
k6rnig), 

3. Mfincheberger gelbe SiiBlupine ,,Weiko II"  (weift- 
k6rnig nnd platzfest), 

4- Mfincheherger gelbe SiiBlupine ,,Weiko I I I"  
(weiBk6rnig, platzfest, frohwiichsig), 

5. v. Sengbuschs blaue Mfincheberger Grfinfutter- 
SiiBlupine, 

6. Miincheberger blaue Sfiglupine II (Aussaatzeit- 
unempfindlich). 

Im Jahre 1942 wurde ein gleichzeitig reifender HaM 
als fertige Sorte an Schurig-Markee abgegehen. 

Von Zuehtmaterial, das als noch nicht fertig zur 
weiteren Bearbeitung an Zuchtbetriebe abgegeben 
wurde, seien platzfeste und friihreife Tomatenstiimme 
erw~ihnt, ferner Zuchtst~imme yon Soja, die Friihreife 
und guten Ertrag miteinander verbinden. Auch Kar- 
toffelklone, die aus Kreuzungen mit Wildformen 
stammten und sich als widerstandsf~hig gegen die 
Kraut- lind Knollenfiiule oder gegen Abbaukrankhei- 
ten erwiesen, waren den Ziichtern ein willkommenes 
Ausgangsmaterial fiir weitere Kreuzungen. Die Zahl 
der Kulturpflanzen, won dellen sich Zlachtst~imme be- 
reits in den amtlichen Wertpriifungen befanden, nahm 
in den letzten Jahren vor dem Kriegsausgang st~indig 
zu. Hierzu geh6ren Hirse, Wicken, Luzerne, Sonnen- 
blumen, Topinambur, KartoffelI1, Erdbeeren, Weiden 
und Pappeln. 

Die Ausarbeitung won Schnellmethoden der Eiweift- 
und Fettbestimmung erlaubte es, in einem leistungs- 
f~higen Laboratorium Serienunters~chungen fiir die 
Zuehtbetriebe durchzufiihren. So warden 1942/43 ins- 
gesamt IO ooo Proben auf EiweiB- und 27 ooo auf 01- 
gehalt untersncht. 

Wenn auch diese Arbeitsteilung zwischen privaten 
Zuehtbetrieben und Instituten zu vielen Teilerfolgen 
geftihrt hat, so haften ihr auch mancherlei Nachteile 
an. Dem wissenschaftlichen Ziichter an den Instituten 
geht leicht die Verbindung zu den praktischen Zucht- 
arbeiten verloren, da er an der Gesamtentwicklung 
einer Neuziichtung yon der Entwicklung einer nenen 
Y[ethode his zu ihrer Fertigstellung und ihrer Heraus- 
gabe nicht mehr unmittelbar beteiligt ist. Eine neue 
Methode hat sich aber erst dannbew~ihrt undkann zur 
Anwendung empfohlen werden, wenn mR ihrer Hilfe 
eine neue Sorte geschaffen worden ist. Die Schwierig- 
keiten in der Zfichtung und das Erscheinen neuer Pro- 
bleme ergeben sich aber h~iufig erst dann, wenn es gilt, 
den letzten Baustein an eine Neuziichtung zu legen, 
um ihre wirtschaftliche IJberlegenheit gegentiber den 
bestehenden Sorten zu sichern. Esist d.aher beabsich- 
tigt, kiinftig bet den in ziichterischer Bearbeitung 
stehenden Kulturpflanzen die Bearbeitung eines Pro- 
blems nicht vorzeitig durch die Herausgabe unfertigen 
Zuchtmaterials abzubrechen, sondern bis zur Fertig- 
stellung ether neuen Sorte durchzuziichten, ttierdnrch 
braucht aber dem Aufgabengebiet der praktischen 
Zuchtbetriebe keinerlei Abbruch zu geschehen, denn 
die Zahl der zu bearbeitenden Zuchtobjekte wird bet 
dieser Aufgabenstellung in Miincheberg gegeniiber der 
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Vergangenheit eine starke Beschriinknng erfahren 
rniissen, ebenso wie die hierbei zu verfolgenden Zlleht- 
ziele. Sie ist abet anch notwendig, da helite die erfor- 
derlichen Fachkrgfte und die technischen Hilfsmittel 
nicht mehr vorhanden sind, um das Aufgabengebiet in 
tier friiheren Vielseitigkeit auszufiillen. Die Zucht- 
arbeiten werden auf solche Kulturarten beschr/inkt , 
~iir deren Bearbeitung in Miincheberg die natiirlichen 
Verhgltnisse vorhanden sind und fiir die eine hesondere 
wirtschaftliche Notwendigkeit vorliegt. Hierzu ge- 
ih6ren vor allem die verschiedenen Obstarten, Forst- 
pflanzen, Lupinen, Futterpflanzen fiir leichte B6den, 
Roggen, Kartoffeln und 01pflanzen. Die ziichterischen 
Arbeiten bei den genannten Knttnrarten sind naeh dem 
Kriege bereits wieder in Gang gekommen, wenn auch 
nicht tiberall in gleich groBem Umfang. Soweit das 
Zuchtmaterial/iber dig Kriegszeit gerettet worden ist, 
v/ie es beim Obst, hei Reben, Lnpinen und teilweise 
den Pappeln zutrifft, soll es vordringlich nach wirt- 
schaftlich wertvollen Formen durchforscht werden, 
nm diese schnellstens zlt vermehren und ihrer wirt- 
schaftlichen Nutzung zuzufiihren. Bei dieser Arbeit 
werden die Zuchtbetriebe der Deutschen Saatzucht- 
!gesellschaft dem Institut weitgehende HiKe leisten 
k6nnen  und hierdurch auch zur engeren Gestaltung 
der Beziehungen des Instituts zur ziichterischen Praxis 
und zu einer gegenseitigen Befruchtung beitragen. Die 
Untersttitzung der Zu~chtbetriebe dutch das Institut 
:soll wiederum durch die Ausfiihrung von Spezialprii- 
:fungen an Zuchtst~immen erfolgen. Die hierzu not- 
wendigen Voraussetztingen werden aber erst im 
Laufe des kommenden Winters geschaffen werden 
k6nnen. 

Durch den Fortfall einer ungesnnden Konkurrenz 
zwischen den frtiheren Privatbetrieben ist heute die 
N[6glichkeit eines viel stirkeren Erfahrungsaustausches 
zwischen den Ziichtern gegeben, der sich unbedingt 
fortschrittlich in der Entwicklung attswirken wird. 

Anch unwirtschaffliche Doppelarbeiten kbnnen bei 
der neuen Organisation viel leichter beseitigt werden; 
bei dem gegenw~rtigen Mangel an Fachkr~iften nnd an 
ztichterischen Bedarfsgiitern mtissen sie auch auf alle 
F~lle vermieden werden, was j edoch nicht ztt bedeuten 
hat, dab jegliche Konkurrenz zwischen den Zucht- 
betrieben auszuschalten ist. 

Wenn in dem neuen Arbeitsprogramm far die Nach- 
kriegszeit die zytologisch-genetische Grnndlagenfor- 
schnng nicht erw~hnt worden ist, die seit der Griin- 
dung des Instituts stets eine bevorzugte Stellung ein- 
genommen hatte, so soll das keineswegs bedeuten, dab 
der zweckfreien Grundlagenforschung keinerlei Be- 
det~tting zuerkannt wird. Ohne ihre Fbrderung und 
Weiterentwickhing wird auch die Ziichtnngsforsch~ng 
und praktische Zftehtung nicht weiterkommen. In 
Anbetraeht der gegenw/irtigen Zeitverh~iltnisse schien 
es aber richtiger, beim WiederaIfbau mit den n~her- 
liegenden und vordringlichen Problemen der prakti- 
schen Ziichtung zu beginnen trod die Grundlagenlor- 
schling Instituten zu iiberlassen, die auf Grund ihrer 
Einrichtungen tmd Besetzung dazu besser in der Lage 
sind. Dies wird aber nicht ausschlieBen, dab zu gege- 
bener Zeit auch wieder genetische und zytologische 
Probleme yon hierzu bernfenen Forschern in Miinche- 
berg bearbeitet werden k6nnen. 

Wenn in tier heutigen Arbeitsrichtung Miinchebergs 
die Betonung in der Ausarbeitung neuer Zuchtmetho- 
den mit der gleichzeitigen Schaffung neuer Soften 
liegt, so soil diese Tatsache keineswegs als eine IZritik 
an den frtiheren Arheiten aufgefal3t werden. Die Mit- 
glieder des Instituts, so gering ihre Zahl im Vergleieh 
zur Vorkriegszeit jetzt ist, haben das Bestreben, den 
Wiederaufbau des Instituts Jm Rahmen der wirtschaft- 
lichen Notwendigkeiten nnd N6glichkeiten der Gegen- 
wart durchzuftihren und somit dem Werke EI~WlN 
BAuRs zu dienen u n d e s  in seinem Geiste weiterzn- 
fiihren. 

(Aus der Zentrallorsch~ngsanstalt ftir Pilanzenzucht [ERwI~'-BAUR-Institut], ~tincheberg]~Iark.) 

Erreichtes und Erstrebtes in der Obstziichtung. 
Von MARTIN SCHIVIIDT. 

Mit 2 5 Textabbildungen. 

I. A l l g e m e i n e s .  
Der Wert des Obstes als Nahrungsmittel ist heute 

allgemein anerkannt nnd unbestritten. Auch fiber die 
Notwendigkeit der ziichterischen Arbeit im Obstbau 
bedarf es keiner langen ErkP, irungen, ebenso dartiber, 
dab die im Wesen der Obstgewichse hegriindete Son- 
derstellung der Ztichtung den Einsatz groBer Mittel 
und umfangreicher wissenschaftlicher Vor- und Neben- 
arbeiten erfordert nnd die Obstztichtung daher in erster 
Linie an Zuchtst~tten, die aus 6ffentlichen Mitteln un- 
terhalten werden, betrieben werden muB. Daft plan- 
m~Bige, auf weite Sicht betriebene Obstziichtung zu 
Erfolgen yon groBer volkswirtschaftlicher Bedeutung 
ftihren kann, beweisen die Ergebnisse der in der So- 
wjetunion und in Nordamerika durchgeftihrten Ar- 
beiten. 

In Erkenntnis dieser Tatsachen hat ERWlN BAUt~ 
bei der Griindung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir 
Ziichtungsforschung auch die Obstziichtung in sein 

Miincheberger Forschungsprogramm aufgenommen, 
nachdem er sich selbst bereits in Dahlem und in Bri- 
gittenhof mit obstziichterischen Arbeiten befal3t hatte 
(37). Der erste Obstziichter in Mtincheberg war BE~N- 
I{at~h R. N~BEL. Als dieser im Jahre i929 nach Ame- 
rika ging, trat C. F. RUI)LOrF an seine Stelle. 1.93o 
wurde eine hesondere Abteilung I/Jr Beerenobstziich- 
tung geschaffen, die F]~IEDRICH GRUBER iibernahm 
und bis 1945 leitete. Im Jahre i934 wurde die Ztich- 
tung VOl] Kern- nnd Steinobst und naeh dem Kriege 
auch die t3eerenobstziichtung dem Verf. iibertragen. 

In den folgenden Abschnitten soll ein ~berblick 
fiber unsere Arbeit auf einem Gebiet der Pflanzen- 
ztichtung gegeben werden, auf dem es auch heute noch 
in vieler Hinsicht Neuland zu erobern gilt und dessen 
Langwierigkeit bekannt ist. Beim Baumobst vor allem 
sind die ersten zehn Jahre nach dem Aufbau eines ge- 
ntigend groBen S~imlingsmaterials in des Wortes wahr- 
ster Bedentung ertraglos. Es ist die Anlaufzeit. Ist 


