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V o n  H A N S  S T U B B E  

Wit sind heute zu einer Feierstunde zusammen- 
gekommen, die dem Ged~tchtnis ERwI~ T BAURS gilt, 
dem Begrtinder des Mtincheberger Instituts,  dessen 
Todestag sich nun zum 25. Male jtihrt. Es war der 
Wunsch einiger Schtiler und Mitarbeiter yon ihm, des 
grogen Mannes hier an seiner 
letzten Arbeitsst~itt e, einViertel- 
j ahrhundert  nach seinem frtihen 
Tode, in gr6Berem Kreise zu 
gedenken. Doch wissen wir alle, 
die wir ihn kannten und neben 
ihm arbeiteten und yon ibm 
lernten, wie oft er uns in dieser 
Zeit mit  der ganzen Ftille seiner 
Ideen, seines Glaubens an die 
Zukunft  und seiner Unbestech- 
lichkeit als Wissenschaftler in 
den Jahren der Not, der Ver- 
zweiflung und schlieglich des 
Neubeginnes unsichtbar beglei- 
tet hat. 

Uns nun schon Alteren, die 
beim Aufbau dieses Insti tuts 
helfen durften, weckt dieser Tag 
Erinnerungen an Jahre inten- 
siver und groBztigiger Arbeit, 
an erstes Eindringen in das 
noch unbekannte Land unserer 
Wissenschaft, an Erfolge und 
vergebliches Bemtihen, vor allem 
aber an die Pers6nlichkeit und 
das wissenschaftliche Werk des Mannes, dem wir in 
Verehrung und Liebe zugehSrten. MSge den Jtingeren 
von uns, die ihn nicht mehr erlebten, das Geheimnis 
seines Lebens und die GrSBe seiner PersSnlichkeit in 
dieser Stunde deutlich werden[ 

Die Quellen, aus denen ERWIN BAUR schSpfte und 
die Form und Inhalt  seines Wesens bestimmten, 
liegen in der stiddeutschen Landschaft des wiirttem- 
bergischen Schwarzwaldes, wo die Vorfahren mehrere 
Generationen hindurch als Kameralbeamte am Fiirst- 
lich-Ftirstenbergischen Hof in Donaueschingen ttttig 
waren. Der GroBvater FRANZ XAVER BAUR wird 
Apotheker und begrtindet 1845 die Badisck-Mark- 
gr~tfliche Hofapotheke in Ichenheim im Amtsbezirk 
Lahr in der Rheinebene. Ihn zeichneten hohe botani- 
sche Interessen aus, er stand im Verkehr mit  den 
bedeutendsten Botanikern Badens, zwei seiner SShne 
w~ihlten den gleichen Beruf wie der Vater. WILHEL~I 
BAUR, der zweite Sohn FRANZ XAVERS iibernahm 187o 
das v~tterliehe Erbe, und in Ichenheim wurde am 
t6. April 1875 ERWlN BAUR geboren. 

Der Ziichter, 29. :Band 

Das geheimnisvolle Leben in der alten Apotheke, 
die enge Verbindung zur b~iuerlichen Arbeit und das 
Umherstreifen in der heimatlichen Landschaft mSgen 
die ersten bleibenden Kindheitseindrticke gepr~igt 
haben. Nach den ersten Schuljahren in Ichenheim 

wird der lojtthrige .lunge zu 
seinem Onkel LUDWIG L ~ I ~ R  
naeh Konstanz in Pension ge- 
schickt, um dort das Gymna- 
sium zu besuchen. Auch LuDwIG 
LEINER war Apotheker, er galt 
als geistiger Mittelpunkt von 
Konstanz, er war ein Sammler 
yon Altertt~mern und ein guter 
Kenner der Pfahlbaufunde am 
Bodensee. Ihn begleitete der 
Knabe auf vielen Wanderungen, 
die auch der Erg~inzung und der 
Erweiterung des groBen Herbars 
dienten, das LUDWIG LEINER 
unterhielt. Der Pflegevater 
liebte den aufgeschlossenen 
Knaben, der ihn verehrte mit  
der scheuen Zurtickhaltung, die 
ERWlN BAUR noch als erwach- 
senen Mann im Umgang mit 
seinen Mitmenschen immer aus- 
zeichnete. 

Schon in der Schulzeit, die mit  
wechselndem Erfolg bestanden 
wurde, und in den Ferien im 

Elternhaus entwiekeln sich in l~indlicher Umgebung 
unter der Anleitung yon Vater und Onkel naturwissen- 
schaftliche Interessen, die mit  der Haltung und Pilege 
yon Tieren, mit  der Zfihmung yon V6geln, der Samm- 
lung yon K~ifern und Schmetterlingen begannen, und 
die schlieBlick zu genauen Beobaehtungen fiber Saison- 
dimorphismus bei Schmetterlingen und tiber Stand- 
ortsver~inderungen yon Pflanzen Itihrten. In den 
letzten Schuljahren verst~rkt  sich das Interesse an 
botanischen Fragen, insbesondere an Moosen und 
Flechten, ftir die er bald ein guter Kenner wurde. 
Er  nahm mit Vater und Onkel an den Exkursionen 
der Ortsgruppe des BadJschen Botanischen Vereins 
in Karlsruhe teil, und seine erste Reise nach Norwegen 
im Jahre 1892 , der 1897 und 1911 weitere Reisen 
dorthin folgten, diente dem Studium der nordischen 
Flora und legte wohl den Grund fiir seine Liebe zu 
den nordischen L~indern, die ihn sein ganzes Leben 
hindurch begleitet hat. 

In diesen Knaben- und Jtinglingsjahren werden 
aus Erbgut  und Umwelt die wesentlichen Ziige seiner 

1 



2 HANS STUBBE: Der Zfichter 

Pers6nlichkeit geprfigt. Eng verbunden der heimat- 
lichen Landschaft entwickeln sich die Anlagen, die 
den erwachsenen Mann und Forscher in seinem 
Denken und Handeln bestimmen. Aus der stillen 
Beobachtung des Einzelnen erw~iehst die Gesamt- 
schau alles Lebendigen, aus der Kenntnis b~uerlicher 
Arbeit nnd der H~irte b~iuerlichen Lebens bildet sieh 
ibm die tiefe Liebe zur LandwirtschMt, formt sich 
sp~iter der Wille, alle Wege mit z~ther Beharrlichkeit 
zu nutzen, um das im Experiment als giiltig Erkannte 
dem Landwirt zu vermitteln. 

Wir  wissen nicht genau, was ERWlN BAUR veranlal?t 
hat, sich naeh Beendigung der Schuheit zunS.chst dem 
Studium der Medizin zu widmen. Das, was zunXchst 
als Umweg erseheint, bestimmt sparer die \Veite des 
Horizontes, die den Genetiker die Sorge urn die 
Gesundheit des Menschen und seinen Schutz vor 
Erbkrankheiten erkennen nnd vertreten l~iBt. Er 
studiert an den Universit/iten Heidelberg, Freiburg, 
StraBburg und Kiel, und alle Stationen seines Medi- 
zinerlebens sind erffillt yon der Bereicherung natur- 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere durch 
die Vorlesungen \VEISMANNS in Freiburg tiber Des- 
cendenztheorie und die Vertiefung in DARWINS Schrif- 
ten, dem er in seinen Ideen immer gefolgt ist. In 
Freiburg hat er von OLTMANNS die ersten Anregungen 
zu weiteren botanischen Arbeiten bekommen und 
eine Untersuchung fiber die Sexualit~t der Collemaceen 
begonnen, in StraBburg bekam er erste Ffihlung mit 
genetischen Problemen durch die Arbeiten von 
SOLS.Is-LAuBACIt fiber die Capsdla Heegeri und fiber 
die patroclinen Erdbeerbastarde. Er  promoviert im 
M~irz 19oo in Kiel, wo der jnnge AUGUST BIER zu 
seinen Lehrern geh6rte, mit einer Arbeit ,,Uber 
komplizierende Bauchfelltuberkulose bei Lebercir- 
rhose". Am AbschluB seines medizinischen Studiums 
in Kiel lernt er am Botanischen Institut bei REINKE 
die Algen kennen und wird bei ihm ein Jahr  lang 
Assistent und wird vertraut  mit 6kologischen Pro- 
blemen, die sp~iter seine ztichterischen Arbeiten 
beeinfluBten. 

Schon als Student der Medizin sprengte er den 
Rahmen, der enges Fachwissen ihm vorschrieb, indem 
er immer wieder den Blick auf allgemeine natur- 
wissenschaftliche Fragen richtete. Ftir ihn war 
Wissenschaft nicht enge Stubengelehrsamkeit, und 
in den Studentenferien hat er leidenschaftlich grol3e 
Wanderungen uniernommen und gehSrt mit einem 
Kreis yon Studienfreunden zu den ersten, die den 
Skilauf in Deutschland einfiihrten und die auf Skiern 
Bergbesteigungen unternahmen. 

Dem Abschlul3 des Medizinstudiums folgt eine 
kurze Zeit ~trztlicher Praxis. Er  unternimmt als 
Schiffsarzt eine Reise nach Brasilien und ffihrt in 
dieser Zeit, da er ~irztlich wenig beansprucht wurde, 
bakteriologische Untersuehungen des Meerwassers 
durch. Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine kurze 
Assistentenzeit in der Meeres-Bakteriologisehen Abtei- 
lung des Zoologischen Institnts in Kiel. Dort stellt 
er Untersuchungen fiber die Bakterien der Kieler 
Bucht an, und es gelang ibm. zwei ftir das Schlick- 
wasser neue denitrifizierende Bakterien nachzuweisen 
und sie in Reinkultur zu ziichten. 

Im Winter 19Ol/O2 genflgt er seiner Milit~trpflicht 
bei der Marine, wird dann Assistenzarzt an der 
Psychiatrischen Klinik in Kiel und tibernimmt Ende 

19o2 eine Stelle als Assistenzarzt an der Landesirren- 
anstalt in Emmendingen in Baden. Sicherlich hat 
diese T~itigkeit ihm viele Anregungen auf human- 
genetischem Gebiet gegeben, hat seine Beobachtungs- 
gabe gesch~irft, die ihn zum guten Diagnostiker 
machte. Wit wissen jedoch, dab sie ihn nicht be- 
friedigte. 

So kehrte er dann zu OLT~IANNS nach Freiburg 
zuriick, um seine 1898 begonnenen Untersuchungen 
fiber die Befrnchtungsvorg~inge bei Collemaceen 
weiterzufiihren, und vollzog damit den Sprung in die 
Botanik, der seine Liebe yon Kind an gegolten hatte. 
Im Dezember 19o 3 promoviert er bei OLTMANNS mit 
einer Arbeit : ,,Untersuchungen tiber die Entwieklungs- 
geschichte einiger Flechtenapothecien" zum Dr. phil. 
Im Oktober desselben Jahres wurde er bereits yon 
SIMON SCHWENDENER als erster Assistent an das 
Botanische Institut in Berlin verpfiiehtet. 

Bis zum Jahre 1911 ist ERwlN BAUR erster Assistent 
am Botanischen Institut der Berliner Universit~it 
gewesen. Er hat in dieser Zeit mit grol3er Initiative 
und unermtidlich verschiedene Fragen aufgegriffen 
und sich unter dem Einflui3 yon JAHN vornehmlich 
dem Studium der Myxobakterien gewidmet. Er land 
einige neue Arten yon Myxobakterien in der N~ihe 
yon Berlin, ziiehtete sic in Reinkultur und stellte die 
Entwicklungsgeschichte einer Polyangium- und einer 
Myxococcus-Art ausftihrlich dar. Der Technik der 
Reinziichtung und F~irbung yon Myxobakterien hat 
er dabei neue Wege gewiesen und wichtige Beob- 
achtungen fiber Fortpflanzung und Ern~ihrung ge- 
macht. 

Er habilitiert sich Ende 19o 4 mit einer Arbeit 
,,Myxobakterienstudien" und liest bis 1911 allj~hrlich 
tiber Bakterien und Spaltpilze. 

In diesen Jahren des Tastens und des Suchens 
nach dem ibm gem~il3en Weg erregt ein Befund des 
Garteninspektors LINDEMUTH sein besonderes Inter- 
esse, der einige Versuche mit tier infekti6sen Pana- 
schfire der Malvaceen durchgef~hrt hatte,  um ihre 
Verbreitung innerhalb der Familie festzustellen. BAUR 
beginnt zu experimentieren, um die M6glichkeiten 
und Bedingungen der Infektion kennenzulernen. Er  
ffihrt Injektionen und Imbibitionen, Pfropfungen und 
Ringelungen dutch und finder, dal3 allein die Pfrop- 
lung des kranken Reises auf die gesunde Pflanze 
sehon die Infektion verursacht. Er  diagnostiziert den 
Fall als Infektionskrankheit ohne organischen Erreger, 
also als Stoffwechselkrankheit, er sieht im Virus ein 
Stoffwechselprodukt hypothetischen Ursprungs, dessen 
Isolierung jedoch damals und auch sp~iter nicht 
gelang. 

Zugleich mit dieser Arbeit abet, die i m  weiten 
Rahmen dem Wesen der BuntblXttrigkeit bei ver- 
schiedenen Pflanzen gewidmet war, greift er das erste 
rein genetische Problem bei einer Pflanze an, die in 
tier Geschichte der Genetik stets mit dem Namen 
BAURS verkntipft sein wird. Die Aurea-Variet~iten 
yon Antirrhinum ma/us sind das Tor, dureh das der 
junge Botaniker das neue Land betritt,  das durch die 
Wiederentdeckung der MENDELschen Regeln, durch 
DE VRIES' Mutationstheorie, durch die grundlegenden 
Arbeiten JOHAN'NSENS, BATESONS und COR~ENS' vor- 
bereitet war und weiterer Bearbeitung harrte. 

L~ngst hat er sich in Friedrichshagen, seinem Wohn- 
ort, einen Schrebergarten gepachtet, in dem er seine 
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Versuche durchfiihrto Er studiert grtindlich die schon 
vorhandene genetische Literatur undh~lL im Jahre 19o 7 
seine erste genetische Vorlesung ,,~3ber Vererbung 
und Bastardbildung, mit besonderer Berficksichtigung 
der botanischen Seite der Frage". Gleichzeitig kfindigt 
er in seinem Versuchsgarten eine ,,Anleitung zu 
Bastardierungs- und Erblichkeitsversuchen" an. Im 
Jahre 191o ]lest er zum ersten Male eine ,,Einftihrung 
in die experimentelle Vererbungs- und Artbildungs- 
lehre", die sp~ter die Grundlage seines viel gelesenen 
Lehrbuches wurde, das 5 Auflagen erlebt hat. Als 
Hochschullehrer hat BAUR viele junge Menschen ftir 
seine Wissenschaft begeistert. Er las mit einer un- 
tibertreffiichen Sicherheit und (Jberzen~Dngskraft, und 
er verstand es, ganz klar und verst~ndlich die Grund- 
ztige der Genetik darzulegen, die er stets mit Bei- 
spielen aus seinem eigenen Erfahrungsbereich ver- 
tiefte. In den Praktika nnd (Jlbungen aber saB er 
zwischen den Studenten und erz~hlte ihnen yon seiner 
Arbeit, regte sie an, selbst zu experimentieren und 
streute seine Ideen wie Samenk6rner unter sie aus. 
Manches davon ist auf fruchtbaren Boden gefallen. 
Wie als Hochschullehrer, so besaB er als Redner tiber- 
haupt eine bezwingende Darstellungskraft, und er 
verstand es meisterhaft, bei hohem Niveau einfach zu 
sprechen. Davon zeugen alle seine wi,;senschaftlichen 
Schriften und seine gedruckten Vortr~ge. 

Der Aufkl~rung des Aurea-Falles bei Antirrhinum 
im Jahre 19o 7 folgt bereits 19o 9 eine bedeutende 
Arbeit tiber das Wesen und die Erblichkeitsverh~lt- 
nisse der albomarginaten Buntbl~ttrigkeit bei Pdar- 
gonium zonale, in tier die Entmischungshypothese 
dargelegt wird und die Chromatophoren als selb- 
st~ndige Gebilde erkannt werden. Diese Hypothese, 
wiederholt bezweifelt oder gar abgelehnt, gewinnt 
schlieBlich nach vielen Jahren 1934 durch die Unter- 
suchungen RENNERS an Oenothera endgfiltige Be- 
st~tigung, der auch die Selbst~ndigkeit der Plastiden 
als genetisches Element zur klaren These erhebt. 
Znr gleichen Zeit, da die WeiBrandsippen von Pelar- 
gonium als Perik]inalchim~ren erkaant werden, bringt 
BAUR, durch jahrelange Pfropfarbeit an griindlichen 
Erfahrungen bereichert, auch die L6sung der viel 
umstrktenen Pfropfhybriden, die er, unterstfitzt durch 
anatomische Untersuchungen der Crataegomespili, 
gleichfalls als Periklinalchim~ren und nicht dutch 
Zellverschmelzung entstanden best~tigt. 

Noch ist die Schar der Manner, die sich um die 
Entwicklung der Genetik bemfihen, ganz zu tiber- 
schauen. BAUR gewinnt CORP~I~S, HA~ZCKER, RICHARD 
V. WETTSTEIN and STEINMANN ftir die Herausgabe 
der ersten genetischen Zeitschrift der Welt, der 
,,Zeitschrift ftir induktive Abstammungs- und Ver- 
erbungslehre", die 19o8 zum ersten Mal erscheint und 
deren 5oj5hriges Bestehen wit in diesem Jahre feiern 
konnten. Er ffihrt als Hauptredakteur der Zeitschrift 
einen regen Briefwechsel mit den Genetikern der 
ganzen Welt, er steht im pers6nlichen Verkehr mit 
COR1ZENS, GOLDSCHMIDT, LANG, WINKLER, BATESON, 
NILSSON-EHLE, JOHANNSEN und manchen anderen. 
Mit NILSSON-EHLE verbindet ihn Freundschaft sein 
Leben lang, yon BATESON hat er wohl die st~rksten 
Anregungen ftir seine eigene Arbeit empfangen, die 
sich in diesen Jahren ganz der beginnenden Faktoren- 
analyse yon Antirrhinum zuwendet. 

Im Frfihjahr 1911 erh~lt BAUR den Ruf auf den 
Lehrstuhl fiir Botanik an der Landwirtschaftlichen 
Hochschule in Berlin, der dutch den Tod yon KNY 
frei geworden war. Er fordert Mittel fiir die Einrich- 
tung und Be~rtschaftung eines eigenen Versuchs- 
gartens und in der Ferne zeichnet sich die Griindung 
eines Instituts fiir Vererbungsforschung ab. Sehr 
schnell erkennt er die Notwendigkeit, die Arbeiten des 
Instituts auf Kulturpflanzen einzustellen. Genetische 
und ztichterische Untersuchungen an Getreide, Kar- 
toffeln und Kohl werden aufgenommen, die erste 
Koppelungsarbeit an Antirrhinum ~drd 191o ver- 
6ffentlicht. Er tritt in Verbindung mit WITTMACK 
und v. RUMKER und erh~lt damit enge Ftihlung zur 
landwirtschafflichen Praxis. 

Schon 1911 kann er auf dem IV. Internationalen 
Genetiker-KongreB in Paris tiber Artkreuzungen in 
der Gattung Antirrhinum berichten und zieht den 
damals ktihnen SchluB, dab alle Unterschiede zwischen 
Antirrhinum mafus und Antirrhinum molle auf men- 
delnden Erbuaterschieden beruhen and dab dies 
vermutlich fiir die ganze Gattung gelte. Er wird auf 
diesem KongreB zusammen mit BATESON, JOHANNSEN 
und NILSSON-EHLE in die Internationale st~ndige 
Kommission ftir die Vorbereitung der Genetischen 
Kongresse gewahlt und gewinnt auf diese Weise Ein- 
flul3 auf die Durchftihrung des n~ehsten Internatio- 
nalen Kongresses, der, ffir 1916 in Berlin geplant, erst 
1927 durchgeftihrt werden kann. 

Bald nach seiner Berufung zum Ordinarius fiir 
Botanik beginnt der nun 36j~hrige E•wIN BAUR einen 
Kampf, den er sein Leben lang in dieser oder jener 
Form fortgesetzt hat. Er mobilisiert maBgebende 
Stimmen im Landtag ftir den Bau eines Genetischen 
Instituts und entfaltet einen Aufkl~rungsfeldzug tiber 
die Bedeutung dieser Wissenschaft fiir viele Diszi- 
plinen, insbesondere ftir Ziichtung und Ztichtungs- 
forschung. Zur gleichen Zeit taueht der Plan eines 
Kaiser-Wilhelm-Instituts ftir Genetik in Dahlem auf, 
doch entscheidet sich BAUR, da der gr6~ere Plan 
noch ungewiB bleibt, fiir das Institut fiir Vererbungs- 
forschung an der Landwirtschaftlichen Hochschule 
Berlin, das mit dem 1. April 1914 gegrtindet ist. Der 
Lehrstuhl ftir Botanik wird an WILHELM BENECtLE 
abgegeben, und nun beginnt mit ganzer Kraft die 
Konzentration auf den Aufbau des Instituts und die 
LSsung genetischer Probleme. 

Wet in jener Zeit urn ihn war, weil3 zu berichten, 
mit welcher Gewalt jeder in den Bann von BAURS 
Pers6nlichkeit gezogen wurde, wie jeder Mitarbeiter 
ein Tell des Werkes wurde, das nun Gestalt annahm 
und in dem pers6nliche und sachliche Interessen zu 
einer Einheit verschmolzen. Nicht immer leicht ftir 
jene, die, bereit dem Ftihrenden zu folgen, dennoch 
die e~gene Form und Arbeitsrichtung zu erhalten 
strebten. 

Der Neubau des Instituts wird zun~chst in der N~he 
von Friedrichshagen geplant, der Ausbruch des 
Krieges, tier BAUR zu Beginn einer Weltreise in Port 
Said tiberrascht, verz6gert alle endgtiltigen Plane. Im 
Winter 1914/15 wird in der N~he von Potsdam ein 
provisorisches einst6ckiges Institutsgeb~ude mit aUem 
Zubeh6r errichtet, in dem der Krieg und die erste 
Nachkriegszeit tiberstanden wird. Hier hat BAUR, 
umgeben yon einer kleinen Schar Getreuer, abseits 
der GroBstadt und mit in jener Zeit oft langen An- 
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marschwegen intensiv gearbeitet und auch alljfi21rlich 
ein Praktikum tiber spezielle Pflanzenziichtung durch- 
geftihrt, dessen Inhalt sparer in einem kleinen Buch 
,,Wissenschaftliche Grundiagen der Pflanzenztichtung" 
verhffentlicht wurde. In diesen Jahren steht er in 
einem zermfirbenden Kampf um den Neubau seines 
Instituts. Er erwirbt bei Mtincheberg ein kleines Gut, 
um seine eigenen Arbeiten intensiver f6rdern zu 
k6nnen, er sucht Verbindungen zu groBen praktischen 
Betrieben in Quedlinburg und in Salzmtinde, well er 
in der Entwicklung der Pflanzenztichtung unter 
Ausnutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse groBe 
praktische Mhglichkeiten zur Steigerung der Pro- 
duktion sieht. Im Jab.re 1922 richtet BAUR bei der 
ersten 5ffentlichen Versammlung der Notgemeinschaft 
der Deutschen Wissenschaft einen groBen Appell an 
die 0ffentlichkeit tiber die Bedeutung genetischer 
Forschung ffir die Landwirtschaft und den Wieder- 
aufbau Deutschlands. Damit erreicht er endlich das 
zun~ichst gesteckte Ziel. Auf dem neuen Hochschul- 
gel~nde in Dahlem ersteht das Institut, das im Frfih- 
jahr 1923 vollendet wird. 

Dieses Institut kann uns in seiner damaligen Struk- 
tur und Arbeitsweise noch heute in gewisser Weise 
Vorbild sein. Es enthielt eine Botanische und eine 
Zoologische Abteilung, in ibm wurde mikrobiologisch 
und auch chemisch gearbeitet. BAUR selbst sorgte ftir. 
die Verbindung zur Humangenetik. Er war tiberzeugt 
davon, dab eine breite Basis dutch verschiedene 
Arbeitsrichtungen der Bedeutung der Genetik allein 
gerecht wtirde. Wie sehr habell wir sp~iter durch die 
Errichtung ganz einseitiger genetischer Arbeitsst~tten 
diesen so wichtigen Gedanken vernachl~ssigt, wie 
wenig entspricht es der groBen deutschen genetischen 
Tradition, dab bis in unsere Tage dieses Institut das 
einzige Genetische Universit~ts-Institut in Deutsch- 
land bleibell sollte. 

Schon im Sommer 1923 ist ein geordneter Arbeits- 
und Lehrbetrieb in Dahlem eingerichtet, die Koppe- 
lungsuntersuchungen bei Antirrhinum werden intensiv 
mit einer Anzahl yon Schtilern fortgesetzt, BAUR 
selbst wendet sich ganz dell Beobachtungen tiber die 
nattirliche Mutationsrate bei Antirrhinum zu. Den 
Kleinmutationen wird im EvolutionsprozeB besondere 
Bedeutung beigemessen. 1924 faBt er seine 2oj~ihrigen 
Erfahrungen mit diesem Objekt in einer Monographie 
,,Untersuchungen fiber das Wesen, die Entstehung 
und Vererbung voll Rassenunterschieden bei Antir- 
rhinum maim" zusammen. Daneben laufen im ver- 
st~irkten Umfang genetisch-zfichterische Untersuchun- 
gen an Kulturpflanzen weiter. Die groBen Probleme 
der Abstammung und der Entstehung der Kultur- 
pflanzen, die ELISABETH SCHIEMANN s c h o n  v o r  der 
Dahlemer Zeit durch Beobachtung an Sortimenten 
und durch umfangreiche Kreuztmgsarbeit zu studieren 
begonnen hatte, werden in planmiiBigen Versuchen 
Schritt ftir Schritt einer Lhsung zugeftihrt. BAUR 
unternimmt im Juni 1926 zusammell mit BERI~NEI~ 
eine Reise nach Kleinasien und bringt umfangreiche 
Sammlungen yon Getreide und yon Obst mit. Die 
Wild- und Primitivformen der Kulturpflanzen als 
wichtiges Ausgangsmaterial ftir die Pflanzenztichtung 
erhalten immer grhBere Bedeutung bei den Arbeiten 
des Instituts. l~Im~OZD v. SENGBUSCH beginnt in 
Dahlem, angeregt durch BAOR, seine ersten Selektions- 
arbeiten bei Lupinen. 

Mit dem Einsatz seiner ganzen Pers6nlichkeit hat 
BAuR in diesen zwanziger Jahren an der Wieder- 
herstellung internationaler Verbindungen unter den 
Wissenschaftlern gearbeitet, die nach dem ersten 
Weltkrieg noch viele Jahre unterbrochen waren. Bei 
der Mendel-Feier in Brfinn 1922 trafen zum ersten Mal 
nach Kriegsende Genetiker aus allen L~adern zu- 
sammen, und BAuR hat hier mit manchen anderen 
zur Uberwindung der Spannungell und zur Kniipfung 
freundschaftlicher Beziehungen mit viel Erfolg bei- 
getragell. So wurde anch das Dahlemer Institut 
aHm~ihlich der Mittelpunkt der Besuche auslAndischer 
Genetiker in Deutschland und schlieBlich das Zentrum 
des V. Internationalen Genetiker-Kongresses, der un- 
ter der Pr~sidentschaft roll BAuI~ 1927 in Berlin 
durchgeftihrt wurde. 

Es waren groBe Erfolge, die ibm in jener Zeit be- 
schieden waren. Sein Name war in der ganzen Welt 
bekannt und seine Stimme wurde tiberaU gehhrt. 
Wer aber glaubte, daB dieses Leben nun erffillt war 
und in den Strom stetiger Arbeit einmtinden khnnte, 
verkannte die hohen Ziele, die ihn erftillten, und die 
Flamme der schhpferischen Unruhe, die ihn verzehrte. 

Die wir in jener Zeit als seine Schtiler zu ihm kamen 
und ibm in1 Sommer 1927 kurz vor dem V. Inter- 
nationalen Genetiker-KongreB bei der Ernte seiner 
Zuchtg~irten in Brigittenhof halfen, erlebten itln zu- 
erst in den Semesterferien in l~indlicher Umgebung, 
gelhst von der Unrast des beruflichen Lebens, auf- 
geschlossen und heiter und stets bereit zum guten 
Gespr~ch, zum fr6hlichen Spiel am Abend, erlebten 
ihn als Landwirt, als G~irtner und als J~iger. Es war 
die Zeit, in der die groBen neuen Pl~ine der Zukunft 
greifbar vor ihm standen, an deren Verwirklichung 
wir nun teiinehmell durften, wie auch an seinen 
Sorgen, seineI1 Kiimpfen, seinem Zorn tiber die Un- 
zul~inglichkeit der menschlichen GeseUschaft, seinem 
unbesiegbaren Optimismus. Niemand yon uns, die 
wir in dieser Atempause seines Lebens zum ersteu 
Male seine Balm kreuzten, ahnte, daB dieses Leben 
51/2 Jahre sp~iter erlhschen sollte, eine Eiche, gef~illt 
vom Sturm einer unheiivollen Zeit, der damals tiber 
Deutschland hereinbrach. 

Drei wesentliche Ztige seines Wesens sind es, die 
ilm mit dem bisher Erreichten nicht Gentige sein 
lieBen: 

Einmal die Erkenntnis, dab Grundlagenforschung 
die Basis allen Fortschrittes auf angewandtem Ge- 
biete sei und in reinen Forschungsinstituten in einer 
Weise betrieben werden sollte, die welt tiber den 
Rahmen eines in seinen M6glichkeiten begrenzten 
Universit~tsinstltuts hinausgeht. Er hat damals er- 
kannt, was uns auch heute trotz vieler Widerst~nde 
und in einer Zeit, in der praktisch nutzbare Ergeb- 
nisse wissenschaftlicher Arbeit besonders dringend 
gefordert werden, doch als das wesentliche erscheint. 
Es ist charakteristisch fiir ihn, daB er fast alle seine 
Schtiler nebell einem praktisch nutzbaren Problem 
aucll theoretische Fragen bearbeiten lieB. 

Zum zweiten war es die Erkenntnis yon der Be- 
deutung einer genetisch fundierten Pflanzenztichtung 
far die Volkswirtschaft. Er wollte mit einer Ftille 
eigener Ideen selbst teilnehmen an der Schaffung 
neuer leistungsf~hJger Sorten unserer Kulturpflanzen 
auf der Grundlage groBer Sortimente, deren Bedeu- 
tung er schon 1911 in einem Brief an SCHWEINFURTH 



29. Band, Heft Gedgchtnisrede auf EI~wlN BAUR 

klar ausgesprochen hat. Er stellte 1913 in einem 
Vortrag vor der Gesellschaft zur F6rderung Deutscher 
Pflanzenzucht die Forderung, dab solche Sammlungen 
in staatlichen Instituten erfolgen mfiBten. 

Drittens saher  die Notwendigkeit, organisatorisch 
alle Kr~fte in dem erkannten Ziel zu vereinen. Er 
stellte immer wieder lest, dab die Arbeit der be- 
stehenden Ziichterorganisationen, der Gesellschaft zur 
F6rderung Deutscher Pflanzenzucht, der Deutschen 
Landwirtschaftsgesellschaft, des Landwirtsclaaftsmini- 
steriums, der Landwirtschaftskammer usw. ganz 
unzul~inglich war. So nahm er den Kampf gegen 
Schwerf~itligkeit, Xurzsiehtigkeit und mangelndes Ver- 
st~indnis auf, getragen yon dem Gedanken, die Pflan- 
zenziichtung in ihrer Leistungsf~ihigkeit so zu steigern, 
dab die Autarkie Deutschlands auf dem Gebiet der 
Lebensmitte!erzeugung gesichert sei. 

Unter diesen Aspekten wurde das Institut ffir 
Zfichtungsforschung der Kaiser-Wilhelm'Gesellschaft 
zur F6rderung der Wissenschaften in Mfincheberg 
gegrfindet. Im Herbst 1927 erwarb die Gesellschaft 
auf Vorschlag BAURS das 68o Morgen groBe Gel~tnde, 
das zum Stadtgut Mfincheberg geh6rte, und am 
29. September 1928 land die Einweihung des Instituts 
statt. Ob die WahI des Ortes und des Gel~indes mit 
relativ armen nnd ungleichm~iBigen Bodenverh~ilt- 
nissen Ifir die vielf~ltigen Probleme, die im Institut 
bearbeitet wurden, riehtig war, ist oft diskutiert 
worden. Sicher ist, dab wir meist Mfihe hatten, ffir 
Leistungsprfifungen genfigend ausgeglichene Fl~ichen 
zu linden. BAUR vertrat den Standpunkt, dab der 
schlechteste Boden und die ungtinstigsten klimati- 
schen Bedingungen erforderlich seien, um eine Neu- 
ziichtung den hiirtesten Priifungen auszusetzen. 

W~ihrend er in Dahlem ~iltere und erfahrene Mit- 
arbeiter um sich hatte, nahm er in 5Ifincheberg das 
Risiko auf sich, mit ganz jungen Wissenschaftlern 
zu beginnen. Sicher sind ibm dabei gewisse Ent- 
t~iuschungen erspart geblieben, andere mut3te er abet 
auch bei der yon ihm getroffenen Entscheidung auf 
sich nehmen. 

In gleicher Weise konnten nun theoretische Arbeiten 
und praktische Probleme der Pflanzenzfichtung in 
groBer Ffille und mit grogem Material in  Angriff 
genommen werden. Bei A~tirrhinum wuchsen die 
Untersuchungen zur experimentellen Erzeugung von 
Mutationen und damit gleichzeitig die Arbeiten zur 
Chromosomentopographie in einem MaBe, das nur 
selten bei h6heren Pflanzen erreicht sein wird. BAUR 
selbst hatte yon 2 Reisen nach Siidfrankreich, Spanien 
und Portugal 1928 und 1929 ein reiches Material an 
Wildspezies der Gattung Antirrhi1r mitgebracht 
und klare Vorstellungen fiber die Artabgrenzung 
durch lokale Isolierung aus eigener Anschauung er- 
halten. Nur eine einzige Arbeit aus dem Jahre 1932 
,,Artumgrenzung und Artbildung in der Gattung 
Antirrhinum, Sektion Astirrhinastrum" gibt Kunde 
yon den ersten Beobachtungen, sie war als Einleitung 
zu einer Serie weiterer Publikationen gedacht. Nie- 
mand hat diese Arbeit fortsetzen k6nnen, deren 
wesentliches Ergebnis die sichere Erkenntnis war, dab 
alle Artunterschiede in der Gattung auf mendelnden 
Unterschieden beruhten. 

Alle Ideen, die sich in ihm seit Jahren als durch- 
ffihrbar verdichtet hatten und fiber die er in tier 
festen Zuversicht, dab sie im Laufe weniger Jahre 

verwirklicht sein wiirden, schon mit grol3er Sicherheit 
sprach, wurden nun yon der begeisterten Schar seiner 
Mitarbeiter aufgegriffen. 

Auf dem Gebiet der Zfichtungsforschung und der 
praktischen Zfichtung sah BAUR groBe Aufgaben. 
Schon 1925 hatte er in Brigittenhof Arbeiten zur 
Zfichtung eines Weizens ffir leichte B6den aufgenom- 
men. Sie wurden in Mfincheberg erweitert dureh 
Gattungskreuzungen zwischen Weizen, Roggen und 
Aegilops. Die Gerstenzfichtung wurde intensiv be- 
trieben. Grol?en Umfang nahmen die Arbeiten zur 
Resistenzzfichtung bei Kartoffeln ein, die schon 1913 
yon ihm begonnen wurden und in Mfincheberg vor- 
nehmlich nach einer Reise zusammen mit SCHICK 
nach Sfidamerika im Winter 193o/31 auf S~tmlings- 
infektionen groBen Stils ausgedehnt wurden. Die 
umfangreichen Selektionsarbeiten bei Lupinen fiihrten 
zu den ersten bitterstoffarmen Formen, die BAUR 
schon bei der Einweihung des Instituts als absolut 
sicher voraussagte. Dieser wichtigen Eigenschaft 
folgte die Entdeckung anderer Kulturmerkmale von 
Lupinen. Seine besondere Ffirsorge geh6rte der Reben- 
und Obstzfiehtung, die dazu ffihrte, dab ab 1929 
Infektionsh~iuser und Friihbeete entstanden, in denen 
gleichfalls nach dem Vorbild der Kartoffeln mit der 
Methode der Massens~imlingsinfektion auf Resistenz 
gegen Perosospom gearbeitet wurde. Im Freiland 
wurden damals an den Sfidh~tngen riesige Weing~trten 
angelegt, yon denen heute wohl keiner mehr vor- 
handen ist, w~hrend in den groBen Obstbaumschulen 
und Plantagen, aus mannigfachen Kreuzungen ent- 
standen, nach dem Kriege die ersten zfichterisehen 
Erfolge sichtbar wurden. Auf forstgenetischem Gebiet 
war BAUR einer der ersten, der entscheidende An- 
regungen gab, und hier in Mfincheberg entstanden 
mit neuartiger Methodik die ersten Sortimente luxu- 
rierender Popu~us- und Salix-Hybriden, die Anklang 
in der ganzen Welt gefunden haben. 

Niemand kann heute mehr ermessen, mit welchem 
TJbermag an Kraft das Werk zustande kam, das in 
den wenigen Jahren bis zu seinem Tode schon in 
roller Bliite stand. Aus den Erfahrungen der Gegen- 
wart erscheint es unvorstellbar, dab er naeh nie 
aufh0renden Vortr~tgen, Besprechungen und Sit- 
zungen bei Beh6rden, Industriemagnaten oder inter- 
national bedeutenden Gesellschaften die Niittel ffir die 
Weiterffihrung des Instituts buehst~tblich sammelte. 
Wie oft berichtete er dann, ermattet naeh Mfincheberg 
zurtickgekehrt, welche Summen ihm am Tage zu- 
geflossen seien. 

Er sag in allen groBen Vereinigungen auf land- 
wirtschaftlichem Gebiet, arbeitete in den Ausschfissen 
der DLG, war ftihrend in der Abteilung Pflanzen- 
zfichtung der Vereinigung Ifir Angewandte Botanik 
t~itig und an der Umorganisation der Gesellschaft zur 
F6rderung Deutscher Pflanzenzucht maBgeblich be- 
teiligt. Er grfindete 1929 den ,,Ziichter", eine Zeit- 
schrift ffir angewandte und theoretische Genetik, 
fibernahm nach FgUHWlRT~IS Tod die Redaktion der 
,,Zeitschrift fiir Pflanzenziichtung", organisierte Fort- 
bildungskurse ffir Pflanzenzfichter und wissenschaft- 
!iche Tagungen. Er wurde Mitglied des Internationalen 
Landwirtschaftsrates in Rom und nahm 1929 an dem 
Allrussischen KongreB ffir Genetik, Tier- und Pflanzen- 
z/ichtung teil. Er ffihrte einen erbitterten Kampt 
gegen die falsche Politik des Preugischen Landwirt- 
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schaftsministeriums, und es gab eine Zeit, in der wir 
erwarten konnten, dab er selbst die Ftihrung der 
deutschen Landwirtschaft an h6ehst verantwortlicher 
Stelle tibernahm. 

Er gewann die Herzen vieler Mensehen, weil er ohne 
Eitelkeit und Eigennutz war und weil er erftillt war 
yon seiner groBen Aufgabe, die er ihnen in lebendiger 
Sprache nahebrachte. Sicherheh hat der Glaube an 
die Kraft seiner eigenen Ideen ihn oft Entwictdungs- 
stufen in der Erreichung eines wissenschaftlichen 
oder ziichterischen Zieles tiberspringen lassen, so dab 
das ferne Land schon greifbar nahe lag. Da kam es 
wohl vor, dal3 er sich Gegner unter seinen Kollegen 
schaffte, wo besser Freundschaften im Kampf um 
das gemeinsam zu Erreichende geschlossen worden 
w~iren. Aber er hatte auch erbitterte Gegner~ die 
ihm sein Werk neideten und die ihn nicht verstanden. 
Mit ihnen sprach er die deutliche Sprache des Mannes, 
der in seiner Uberzeugung nieht erschiittert werden 
kann. Ein K~mpfer ohne Furcht war dieser ,,BAtlR 
mit dem L6wenmaul". 

Vieles yon dem, was ERWm BAUR damals mit 
heiBem Herzen und mit Klugheit erstrebte, geh6rt 
der Vergangenheit an und ist nie vollendet worden. 
Anderes wird in der Geschichte der Genetik und der 
Pflanzenztichtung, fiir immer verkntipft mit seinem 
Namen, ruhmvoll genannt werden. Neben den ge- 
sieherten Tatsachen seiner frtihen Arbeiten und dem 
ersten groBen Versuch, eine Pflanzengattung griind- 
lich genetisch zu analysieren, steht die globe Fiille 
seiner Ideen, yon denen wit alle gezehrt haben und 
deren L6sung vielfach anderen tiberlassen werden 
muBte, well uns das Schicksal Deutschlands be- 
schwerte. Begabt mit intuitiver Sehau erkannte er 

die groBen zuktinftigen Entwicklungslinien der Genetik 
uncl hat stets auf Gebieten gearbeitet, die uns noch 
heute wesentlich erscheinen und die seit iener Zeit 
mit modernen Methoden intensiv gef6rdert wurden. 
In seinen Arbeiten tiber die infekti6se Chlorose ahnte 
er die Bedeutung der Virusforschung voraus. Die 
Erkenntnis, dab die Plastiden selbst~ndige Erbtr~iger 
sind, die sich entmischen, gibt Zeugnis yon seinen 
Arbeiten auf dem Gebiet der extranucle~ren Ver- 
erbung. Schon frtihzeitig grill er evolutionsgenetische 
Probleme in der Gattung Antirrhinum auf. Er lieB 
schon im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts 
umfangreiche Versuche zur experimentellen Mutations- 
erzeugung durch Chemikalien uncl durch ionisierende 
Strahlen durchftihren. Auf dem Gebiet der Zfichtungs- 
forschung haben seine Ideen in manchen seiner Sch~ler 
reiche Friichte getragen, die Sammlung groBer Sorti- 
mente unserer Kulturpflanzen und ihrer Wildformen 
ist Wirklichkeit geworden. 

EI~WIN BAUI~ lebte in den letzten Jahren seines 
Lebens die Trag6die des groBen Mannes, der-seine 
eigene wissenschaftliche Arbeit opfert, urn der All. 
gemeinheit zu dienen. Er wirkte dutch die Kraft 
seiner Pers6nlichkeit und durch die starke Ausstrah- 
lung seines Wesens. In seinem Herzen war er immer 
iung geblieben, stets verbunden der liindliehen Erde, 
aus der ihm die Kr~fte zu seinem schweren Leben 
kalnen. Sehwer war dieses Leben durch die Vielfalt 
seiner rastlosen berufliehen T~tigkeit. Sehwer war es, 
well ERWlN BAUR in sich extreme Welten vereinte, 
in denen es viel Licht gab - -  und auch Schatten. 

Wir liebten ihnl 
,,Er war ein Mensch, nehmt alles nur in allem; 
Ich werde nimmer seines Gleichen sehn". 

Aus dem Botanischen Ins t i tu t  der Universi t~t  Erlangen 

Untersuchungen zum Problem der ,,Vegetativen Ann herung" 
bei Oenotheren 
V on  HILDEGARD GROSS 
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Einleitung 
In den letzten lo bis 20 Jahren wurde h~ufig Dis- 

kussion geftibrt tiber Arbeiten, deren Ergebnisse mit 
den Gmnds/itzen der klassischen Genetik nicht in Ein- 
klang zu bringen sind. Viele dieser Ver6ffentlichungen 
besch/~ftigen sich mit der Erzeugung erblicher Ver- 
~nderungen an Pflanzen dutch Variiemng ihrer Um- 
weltsbedingungen. So berichtet LYSSENKO (1951), dab 
es ihm gelungen sei, durch AbSnderung yon Klimaein- 
fit~ssen Winterweizen in Sommerweizen umzuztichten. 
Weiter sei es z. B. mSglich, erbliche VerSnderungen 
clurch ver/inderte ErnShrungsverhSltnisse hervorzu- 
rufen. Hierher gehSren u. a. die zahlreichen Versuche 
zur Erzielung ,,vegetativer Hybriden" durch Pfrop- 
~ung. ALEXEJEWA (1939), AVAKJAN und JASTREB 
(1941), ARONTSCt~UK (1946), TURBIN und AJZENSTAT 
(1949), SEKUN (195o), GLUSTSCHENKO (1950), C~EM- 
LEV (1951), FELFOLDY (1951), ARNOLD (1953), MATHON 
und STROUN (1955) und andere erzielten nach ihren 
Angaben positive Ergebnisse bei derartigen Versuehen. 
Dagegen konnten WILSON und WITHNER (1946), 

SACHS (1949 und 1951 ), BRIX (1952), RICK (1952), 
WHALEY (1953), STUBBE (Z954 und 1956 ), B6HaE 
(1954), BATEMAN (1955), ZACHARIAS (1956), ZHEBI~AK 
(1956) und andere die Ergebnisse tier oben genannten 
Autoren nicht best~tigen, obwohl die Versuche viel- 
fach mit den gleichen Objekten durchgeftihrt wurden. 

Weniger Beachtung fand bei uns bisher ein anderes 
Problem, das wie die ,,vegetative Hybridisation" auf 
eventuellen Wechselbeziehungen zwischen zwei Pfropf- 
partnern basiert und mit dieser deshalb oft - -  zu 
Unrecht - -  in einen Topf geworfen wird, n~[mhch das 
Problem der ,,vegetativen Anniiherung". Es geht zu- 
rtick auf MITSCHURIN, tier mit dieser neuen, yon ihm 
ausgearbeiteten Methode Kreuzungen zwischen schwer 
oder nieht kreuzbaren Arten und Gattungen erleichtern 
bzw. tiberhaupt erst ermSglichen wollte. Zu diesem 
Zweck pfropfte er die beiden in Aussicht genommenen 
Kreuzungspartner aufeinander, damit sie sich gegen- 
seitig beeinflussen bzw. ,,vegetativ ann~hern" sollten. 
Eine sp~tere Kreuzung war, wie MITSCHURIN beriehtet, 
in vielen F/illen erfolgreich. 


