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Max,Planck, Insfitut fiir Ziichtungsforschung 
(friiher Kaiser,Wilhelm,Institut) 

- -  Erwin,Baur, Institut 
am 29.9. 55 25 Jahre. 

In ktarer Erkenntnis der Bedeutung der Vererbungs- 
wissenschaft far die landwirtschaftliche Pflanzenzilch- 
tung gelang es ERWlN BaUR, die Kaiser-Wilhelm-Ge- 
sellschaft zur F6rderung der Wissenschaften davon zu 
fiberzeugen, dab die Grilndung eines Forschungsinsti- 
tutes notwendig sei, das sich mit der Anwendung der 
Vererbungswissenschaft und der Grundlagenforschung 
der Pflanzenzfichtung zu befassen babe. Im Frilhjahr 
1928 konnte mit dem Bau des Institutes in Milnche- 
berg/Mark begonnen werden, und am 29. September 
1928 fand die feierliche Einweihung statt. 

Leider verlor das Institut Ende 1933 seinen Sch6pfer 
und wurde zun~ichst von seinem Mitarbeiter Dr. 
BERNHARD }'IusFELD 3 Jahre kommissariseh verwaltet, 
bis am I. April I936 Professor Dr. WIL~IEI-~ RUDOR~, 
ein Schiller BAURs und RO?CMERS, die Leitung ilber- 
nahm. Durch den Ausgang des Krieges mul3te das 
unterdessen hervorragend ausgestattete Institut auf- 
gegeben werden. Professor RUDOLF konnte das wert- 
vollste Zuehtmaterial und einen Tell der Laborein- 
richtungen verlagern. Unter schwierigsten Verh~It- 
nissen gelang ihm der Wiederaufbau iu Voldagsen, wo 
das Institut zun~chst eine neue Arbeitssti t te fand. 
Schon kurz nach der Griindung des Institutes regte 
BAUR an, in den verschiedenen klimatischen Gebieten 
Deutschlands Zweigstellen einzurichten, auf denen die 
neu geschaffenea Soften ffir klimatiscb andere Gebiete 
geprfift werden sollten. Die erste Zweigstelle wurde in 
Ostpreuflen eingerichtet, spSter folgten die Zweig- 
stellen Rosenhof an der Bergstral~e und Klagenfurt in 
Oesterreieh, von denen nut  noch der Rosenhof vor- 
handen ist, die anderen gingen verloren. Zur Ergin-  
zung der BodenverhMtnisse in Voldagsen, wo guter 
L6Blehm vorherrscht, wurde 1946 eine neue Zweigstelle 
in Scharnhorst bei Neustadt a. Rbge. auf leichtem 
Boden eingeliehtet. 

ERWIN BAUR hatte die wissenschaftlichen Probleme 
an den einzelnen Kulturpflanzen in groBen Zilgen auf- 
gezeigt und seine Mitarbeiter Ifir die Durchfilhrung zu 
begeistern verstanden. Es ist erstaurllich, dab heute 
noch nach 25 Jahren die Anregu~lgen yon BAUR zu- 
treffend sind und danach gearbeitet werden kann Die 
innere Organisation des Institutes, das neben rein theo- 
retischer die angewandte Forschung betreibt, hat sich 
bis heute durchaus bewithrt und wird weitere Erfolge 
zeitigen. 

Von den theoretischen Abteilungen hat zuniichst die 
genetische einen besonderen Platz eingenommen. Zu 
BAURS Zeiten war das dutch ihn berilhmt gewordene 
L6wenm~iulehen (Anlirrhinum) die Versuchspflanze, 
die geradezu als Modetlpflanze ffir die pflanzliche Erb- 
liehkeitsforschung angesehen werden, kann. Noch 
heute werden mit ihr theoretische Versuche durch- 
gef/ihrt. Als genetisch wertvoll haben sich die Unter- 
suchungen an Epilobium erwiesen, bei dem plasma- 
tische Vererbung nachge~viesen werden konnte. Die 
Mutationsforschung wurde frfiher such an Antirrhinum 

durehgefilhrt, heute werden neben h6heren Pflanzen 
schnell vermehrbare Bakterierl verwendet, um rascher 
zu fibertragbaren Ergebnissen zu kommen. Die cyto- 
togische und biochemische Abteilung schaffen den an- 
gewandten Abteilungen ArbeitsgrundIagen. 

Die Forschungsvorhaben an Kulturpflanzen, die 
BAUR aufgezeichnet hat und sein Nachfolger erwei- 
terte, zielten darauf hin, die Ertr~ge der Kulturpflan- 
zen zu erh6hen und vor alIem sie zu sichern. Um dies 
zu erreichen, war es u. a. n6tig, in die bestehenden 
Kultursorten Wildarten einzukreuzen, die verloren ge- 
gangene Eigenschaften besagen. Deshalb wurden yon 
Anbeginn des Institutes Sortimente der einzelnen Kul- 
turpflanzen aufgebaut, die heute zu den wertvollsten 
auf der Welt geh6ren. Verschiedene Sammelexpedi- 
tionen haben dies erm6glicht. Ffir die zunehmende 
Bedeutung der Resistenzzfichtung bei eigentlich allen 
Pftanzen, die durch pilzliche, bakterielle, tierische 
Sch~dlinge und Viruskrankheiten heimgesucht wer- 
den, haben die Sort imente eine dutch nichts zu er- 
setzende Bedeutung. Die Forschungsarbeiten an 
Pflanzen umschliessen so gut wie alle Kulturpflanzen, 
wie Getreidearten, Kartoffelu, K6rner- und Futter-  
leguminosen, Gr~iser, Zuckerriiben, Gemiise, Baum- 
mad Beerenobstarten. 

Als erster Erfolg konnte das Insti tut  mit der S/il3- 
lupine hervor treten, eine zfichterische Leistung v. SENG- 
BUSCH'S, die groge Beachtung land. Auch die schon 
von BAOR angeregte Zilchtung Krautf~tute-resistenter 
Kartoffeln hat zu Ergebnissen gefiihrt. Das Institut 
konnte an private Zfichter Klone mit Resistenzeigen- 
schaften abgeben, die resistente Kartoffelsorte Virginia 
stem schon im praktischen Ant~au. Sie vereinigt neben 
Resistenz hervorragende Speisequalit~iten bei hohen Er- 
tr~igen. Die Grundlagenforschung ffir die Resistenz- 
zfichtung gegen die Kartoffelviren ist erarbeitet, eben- 
so gegen den Kartoffelk~ifer. Xhnliche Erfolge liegen 
in der Getreidezilchtung vor, hier konnten durch Ein- 
kreuzung yon eiller Mehltau-immunen Wildgerste 
Mehltau-immune neue ertragreiche Stamme geschaffen 
werden. Als aussichtsreich.hat sich beim Weizen die 
Einkreuzung yon Agr@yrum intermedium als Gentra- 
ger ffir Mehltau und Rostimmunit~t erwiesen. Von 
Weizen und Gerste wurden Kreuzungspopulationen an 
die privaten Zuchtbetriebe abgegeben. Mit neu ge- 
schaffenen, ertragreichen Sorten wurde das Beeren- 
und Steinobstsortiment erweitert, 2 Erdbeersorten und 
je eine Pflaumen- und tfirschsorte sind in die Praxis 
eingeffihrt. 

Bei Futterpftanzen und ]~fedizinalpflanzen wird u. a. 
die Polyploidiezilchtung angewendet, erste Erfotge 
sind zu verzeichnen. 

Die Natur stellt die Wissenschaft vor immer neue 
Aufgaben, die es im Interesse der Landwirtschaft zu 
16sen gilt, und das Erwin-Baur-Institut ist mit dazu 
berufen, diese Aufgaben zu erffilleno 

HE~Tzsc~, Voldagsen. 
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