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sie k6nnen insbesondere fiir ihren Bereich Be- 
schliisse von wirtschaftlicher Bedeutung - -  z. B. 
Preisfestsetzungen, Lizenzen - -  selbst/indig 
fassen und ihre Durchfiihrung iiberwachen. 

Die Prii/ung der Zuchtsorten auf Leistungs- 
f~higkeit und wirtschaf:dichen Wert wird in 
Deutschland durch die Reiehsarbeitsgemei n- 
schaft ftir Pfianzensortenpriifungen ausgefiihrt, 
deren Geschiiftsfiihrung der Deutschen Land- 
wirtschaftsgesellschaft fibertragen worden ist. 
Auf wissenschaftlich exakter Grundlage werden 
hier alle aufkommenden Neuzfichtungen unter- 
einander und im Vergleich zu bew~hrten ~lteren 
Sorten in Vorprfifungen erster und zweiter Ord- 
.nung je drei Jahre geprfift. Die hierbei an- 
fallenden Ergebnisse sollen der Praxis die ersten 
Fingerzeige  fiir Leistung und wirtschaftliche 
Bedeutung Cler einzelnen Sorten geben. 

Die'  deutsche Saatenanerkennung bezweckt, 
den Saatgutbau und die Saatzucht zu iiber- 
waehen, zu f6rdern und zu schfitzen und dem 
Saatgutk~iufer Btirgschaft ffir sachverstfindigen 
Anbau, Sortenechtheit  und -reinheit, Freisein 
yon Krankheiten und gute Herrichtung des 
Saatgutes zu bieten (w I der Grundregeln fiir 
die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten, 
aufgestellt yon der Arbeitsgemeinsc.haft ffir 
Saatenanerkennungswesen . beim Deutschen 
Landwirtschaftsrat. Siehe VerSffentlichung des 
Deutschen Landwirtschaftsrates Heft  13, I Ber- 
lin 1929, wo fiber die Arbeitsgemeinsehaft ffir 
Saatenanerkennungswesen alles N~ihere zu fin- 
den ist ). 

Uber die Aufgaben der dentschen Pflanzen- 
ziich'tung in wirtschaftlicher Beziehung nur 
wenige Worte. Ganz allgemein steckt sich jeder 
Zfiehter das Ziel, neue Sorten mit irgendwie 
besseren Eigensehaften, als die bisher  vorhan- 
denen Sorten aufweisen, herauszubringen. In 
der Endwirkung ist iedes Zuchtziel eben immer 
auf Steigerung und Verbesserung des Ertrages 

gerichtet. Es kommen mannigfachste Zucht- 
ziele inBetracht,  z. B. Gehaltssteigerung (Zucker, 
St/irke, Kleber) oder mittelbare Sortenverbesse- 
rung wie erh6hte Winter- und Lagerfestigkeit, 
Widerstandsf/ihigkeit gegen Krankheiten, Dfirre 
oder N/isse, erhShter Wohlgeschmack bei Kar- 
toffeln, Gemfise, Obst und Haler, schSne Farben 
oder Formen bei Blumen u. dgl. mehr. Da sich 
diese Vielseitigkeit der Zuchtziele nicht so leicht 
in einer und derselben Sorte verwirklichen lgBt, 
so wird es in einem Lande der ausgesprochenen 
Hochzuchten wie Deutschland immer eine gr6- 
13ere Anzahl von Rassen jeder Art geben mtissen. 
Trotzdem k6nnen die Pflanzenzfichter yon sich 
behaupten,  dab sie die ersten landwirtschaft- 
lichen Produzenten gewesen sind, die das Wesen 
der Standardisierung landwirtschaftlicher Pro- 
dukte begriffen und die Standardisierung prak- 
tisch durchgeffihrt haben" denn das Original-, 
Saat- und Pflanzgut wird unter bestimmten 
Garantien ffir Echtheit,  Reinheit, Keimfghigkeit 
und Gfite gehandelt, ffir die Originalpflanz- 
kart0ffeln gibt kS z. B. die Einheitsbedingungen 
der Kartoffelzfiehter der GFP., angelehnt an die 
Berliner Vereinbarungen ffir den Kartoffelhan- 
del. Ffir den Rfibensamen gibt es die deutschen 
Normen yon 19I 4, und ffir den Gemiisesamen 
bestehen ebenfalls schon aus der Vorkriegszeit 
die allgemeinen Bedingungen des deutschen 
Samenhandels, die sich in der ganzen Welt 
Geltung verschafft haben. Wenn trotzdem der 
Absatz yon Originalsaaten in den letzten Jahren 
unter dem Druck der Notlage der Landwirt- 
Schaft ungentigend war, so beweist das nur, dag 
Standardisierung und Marktherrichtung allein 
nicht ausreichen, um befriedigend e Absatzver- 
h~iltnisse wieder herzustellen, sondern dal3 die 
Lage der Landwirtschaft yon Grund aus gehoben 
werden mug durch Wiederhersteliung ihrer 
Kaufkraft,  in deren absoluter Abhgng!gkeit nie- 
mand sich st~irker befindet als die Ztichter. 

(Aus der Ansflalt ffir Pflanzenbau und Pfianzenzucht der Thfir. LandesuniversitAt Jena.) 

Deutsche Kartoffelzi~chtung in ihren wichtigsten Sch5pfungen. 
Von E. Klapp. 

,,Der Hande!sg~irtner W. RICHTER in Zwickau 
legke verschiedene Ziichtungsproclukte vor, 
welche derselbe als neue Soften bezeichnet und 
unter neuem Namen in den Handel eingeftihrt 
hat. Die Neuzfichtung des Ausstellers beruht 
auf Bastardierung." . . . . .  Der Einsender ver- 
wendet auf diese Weise meistens die Victoria- 
oder auch die Bisquit-Kartoffel als miinnliche, 
die Early Rose als weibliche Pflanze, einzenl 
auch in umgekehrter Geschlechtswirkung." 

,,Sehr fiberraschend w a r e n . . ,  die yon einigen 
Ausstellern dargebrachten S~imlingspflanzen und 
Knollen. Es waren solche gellefert: I. Von 
Herrn Kartoffelzfichter W. PAULSEN ZU Nassen- 
grund bei Blomberg. Eine der Aussage des Ein- 
senders zufolge aus Samen der Comptons Sur- 
prise erzogene Pflanze hatte einen Busch yon 
mehr als I m L~inge und zahlreiche Knollen 
e r z e u g t . . . "  

Es sind das zwei Notizen aus dem amtlichen 
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Bericht fiber die Kartoffelausstellung zu Alten- 
burg vom 14.--24. Oktober 1875, die uns mit 
dem ersten Auftreten zweier glanzvotler deut- 
scher Zfichternamen in der grol3en 0ffentlichkeit 
bekannt machen. Allerdings war der Bericht- 
erstatter, Professor Dr. F. NOBBE, recht skeptisch 
hinsichtlich des Erfolges solcher Bastardie- 
rungen: Wer die eminenten praktisehen Schwie- 
rigkeiten kenne, welche bei kfinstlichen Befruch- 
tungsversuchen die Fremdbefruchtungsgefahr 
mit sich bringe, werde sich kaum der Hoffnung 
hingeben, in den Produkten solcher ,,im Freien" 
vorgenommenen Bastardie- 
rungen unfehlbare Zwischen- 
formen der zum Versuch ge- 
w~ihlten Sorten anerkennen 
zu dtirfen. Immerhin brau- 
che man solche Bemfihungen 
nicht g/inzlich (!) abzuweisen. 
Nur mfisse man die Kon- 
stanz dieser jungen, ,Sorten" 
in mindestens ffinfjfihriger 
Nachzucht nachprtifen. 

Alles ist schon einmal da- 
gewesen, und so auch der be- 
rfichtigte Sortenwirrwarr. In 
Altenburg waren, wohi ein 
Unikum in der Geschichte der 
Kartoffelsorten, nicht wemger 
als 6458 Sortenproben aus- 
gestellt ; eine Gruppierung im 
Sinne neuzeitlicher Sorten- 
kunde war natfirlich IIicht 
mSglich, man sch~ttzte die 
Zahl der verschiedenen Sor- 
ten unter jenen Proben auf 
etwa 2o0o. Dr. C. OEHMICHNE, 
Professor der Landwirtschaft an der Universit~it 
Jena, vermutete nach der Bezeichnung und 
nach seinen systematischen Studien allerdings 
vielfache Ubereinstimmung von unter verschie- 
denen Namen ausgestellten Sorten. 

Die Gesamtausstellung, wie insbesondere 
OEHMICHENS Jenaer  Sortiment und die danach 
hergestellten Aquarelle und Knollenmodelle, 
geben einen wohl sehr vollst/indigen Uberblick 
fiber die damals vorhandenen Sorten, ihr ~iul3eres 
Bild und ihre Bedeutung. Wichtigste der damals 
angebauten Sorten waren , ,Landsorten" und 
Selbstungen, an erster Stelle die rotschalig-weiB- 
fleischige ,,Zwiebel" und die rotscheckig-gelb- 
fleischige ,,Zwiebel" mit allein 225 Einsendungen 
unter dem Namen Zwiebel und vermutlich eben- 
soviel Umtaufungen, dann ,,Early Rose" (169 
real), ,,Late Rose" (66), ,,Bisquit" (5o), die 

Abb .  I .  K n o l l e n f o r m e n  

nieren~ihnliche ,,Sechswochen" (20 mal unter 
diesem und mindestens doppelt so oft unter 
anderem Namen, wie ,,Fischblase", ,,Pfliick- 
maus", ,,Maus", ,,M611e" usw.). 

Unter Zfichtungssorten bekannter Herkunft  
dominierten weitaus die eliglischen und ameri- 
kanischen yon Bresee, Carter; Fox, Goodrich, 
Jackson, Paterso~ und Sutton. In Oehmichens 
Sortiment mit 12oo Nummern waren mindestens 
45% der Sorten ausl/indischer Herkunft.  Der 
Rest umfal3te auBer Zwiebeln weniger verbrei- 
tete Landsorten, yon denen uns auch heute noch 

d e r  v o r  i o o  J a h r e n  v e r b r e i t e t s t e n  Sor ten .  ( N a c h  L a n g e t h a 1 i 845 ,  
k o p i e r t  n a c h  P u t s c h e x819. ) 

die Namen ,,Rote Heidelberger", ,,Rote Rauh- 
schale", ,,HSrnchen", ,,Tannenzapfen", ,,Da- 
bersche" u. a. m. gel~ufig sind. 

Auffallen muB der hohe Prozentsatz bunt-  
schaliger Sorten. O~MICHE~S Sortiment um- 
faBte nur etwa 5 o% weiBschalige, daneben aber 
35% rotschalige und rotscheckige, etwa I5% 
blaue, schwarze und blauscheckige Sorten, w~ih- 
rend sich unter den heute starker verbreiteten 
Sorten kaum noah 25% nicht weiBschalige 
Sorten finden. Sehr zahlreich wareli Sor tenmi t  
buntfleckigem ]?leisch, solche mit miBgestalteten 
Eormen und vor ahem solche mit weitverstreuter 
oder aber sehr tiefer Knollenlage; kurz, es er- 
innerte noch vieles im deutschen Sortenangebot 
an die Zust~nde, wie sie uns PUTSCHFS Text und 
Abbildungen aus dem Jahre 1819 verdeutlichen, 
und nur das starke Eindringen der englischen 

12" 
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und amerikanischen Selbstungs- und Kreu- 
zungszfichtungen bahnt  die grol3e Wendung an. 
Auch die eingangs erw~ihnten, nachmals be- 
rfihmten deutschen Zfichter stellten zun~ichst 
ausl~indische oder alteinheimische Sorten auf 
und erst schfichtern eigene Kreuzungsprodukte, 
so RICHTER U. a. ,,Imperator", ,,Schneerose" und 
,,Blaue Nieren", PAULSEN neben vielen anderen 
die ,,Erste yon Nassengrund" und ,,Teutoburger". 

Von 1875 bis heute ftihrt ein weiter Weg, 
vorbei an zahlreiehen Marksteinen deutscher 
Zfichtungserfolge, ein Weg, der angesichts 
groBer Zfichtungsfortschritte des Auslandes be- 
gonnen und durch schweren Konkurrenzkampf 
mit Spitzensorten wie ,,Magnum bonum", ,,Up 
to date"., , ,Early Rose" und ,,Champion" zuriick- 
gelegt werden muBte. Zahlreiche Aufgaben land 
der Zfichter in den 7oer Jahren vor, zahlreiche 
neue Aufgaben traten bis zum heutigen Tage 
hinzu in. Gestalt verschiedenster Zuchtziele: 
Ertragsh6he, hoher St~irkegehalt, beides unter 
Vermeidung allzu sp~iter Relic, reine Fleisch- 
farben, brauchbare gef~illige Formen, flache 
Augenlage, Speisewert verschiedenster Ge- 
schmacksrichtung, dann Widerstandsf~higkeit 
gegen das Heer yon Krankheiten, Krautfiiule, 
Abbaukrankheiten, Schorf und Krebs. Es ist 
bezeichnend, dab der Ztichtungsfortschritt mehr- 
fach gerade durch Seucheng~inge und Versuche 
der Immunit/itszfichtung starke Antriebe er- 
hielt. Sowohl PAULSEN wie CIMBAL suchten auf 
dem Wege der Kreuzung Sorten zu erzielen, 
die gegen Phytophthorasch~iden unempfindlich 
waren; mit dieser Zielsetzung begannen sie die 
Zfichtung, glaubten sic in ihren Erstlingen die 
Aufgabe erftillt zu sehen. Nach heutiger Auffas- 
sung konnte es sich nm eine Immunit~it dabei 
nicht handeln, sondern nur um ein durch sehr 
sp~te Reifezeit sowohl der ,,Ersten yon Nassen- 
grund" wie der ,,Ersten yon Fr6msdorf" er- 
zwungenes Auseinanderfallen der Periode opti- 
maler Entwicklung des Phytophthorapilzes und 
der Periode h6chster Empf~inglichkeit der 
Sorten. 

Der dritte Altmeister deutscher Kartoffel- 
zucht, RICHTER, sah erstes Zuchtziel ill Verbesse- 
rung der Speiseeignung, die damats - -  wie heute 
wieder vielfach - -  bei der , ,Early Rose" stark 
bem~ingelt wurde und lokal zum Anbauverbot 
dieser Sorte ftihrte. 

Undenkbar ist es, hier auch nur alle bedeu- 
tungsvollen der yon jener Dreiheit geschaffenen 
Sorten oder der Soften sp~iterer deutscher 
Zfichter zu nennen. Wesentlich ist, dab in der 
deutschen Kartoffelzfichtung nur im ersten 
Anfang yon ausl~indischen Elternsorten Ge- 

brauch gemacht zu werden brauchte und sp~iter 
eigene Siimlingszfichtungen die ffihrende Eltern- 
rolle fibernahmen. Nach ,,Early Rose", ,,Early 
Sunrise" und ,,Patersons Victoria" sind es vor 
allen Dingen ,,Erste von Fr6msdorf", ,,Simson", 
,,Joseph Rigault", ,,Wilhelm Korn", ,,Impe- 
rator",  ,,Prof. Maercker", von alten Sorten 
,,Zwiebel", ,,Daber" und ,,Pfliickmaus", sparer 
,,Ftirst Bismarck", ,,Flora", ,,Alma", ,,Deut- 
sches Reich", ,, Jubel",  , , Industrie", , ,Deodara",  
,,Ffirstenkrone", ,,Centifolia", , ,Pepo" und 
,,Marschall Hindenburg", die in den Ahnen- 
tafeln neuer und neuester deutscher Sorten im- 
mer wieder vorkommen. 

Methodisch verdankt die fiberwiegende Mehr- 
zahl der heute in Deutschland verbreitetenSorten 
zielbewuBter Bastardierung ihr Dasein; daneben 
darf das Wirken der Staudenauslese nicht ver- 
gessen werden. Sie hat  nicht nur altbew~thrte 
deutsche Kreuzungszuchten fiber sehwierige 
Zeitl~iufe hinfibergerettet, sondern aueh his in 
die neueste Zeit innerdeutsche und fremde 
Sorten bekannter und unbekannter Abstam- 
mung erhalten, solange sic zu erhalten waren. 

An Hand einiger Beispiele wollen wir versuchen, 
Entwicklung und H6hepunkte in der deutschen 
Kartoffelzfichtung der letzten 60 Jahre zu ver- 
folgen. 

Als ~lteste und ruhmreichste der in die neu- 
este Zeit hereinreichenden Sorten ist Richters 
,,Imperator" (1875, , ,Early Rose" • ,,Patersons 
Victoria") zu nennen. Heute ist sic innerhalb 
Deutschlands im Verschwinden, von erheblicher 
Bedeutung aber noch im Norden und Osten 
Europas. EhemMs eine hochertragreiche und 
ertragsichere Sorte, bei mittelsp~ter Reifezeit 
reich an gut verarbeitungsf~ihiger St~irke, aber 
auch beliebte SpeisekartoffeI. , ,Imperator" war 
ffir lange Zeit wichtige Elternsorte mit einer 
H6chstzahl bekannt gewordener Nachkommen 
(v. RAT~LEF). 

Paulsens ,,JuIi" (1891, ,,Joseph Rigault" X 
,,Pfliickmaus"), heute durch alle L~inder Europas 
unter verschiedensten Namen verbreitet, fiihrte 
die Frfihreife und den Wohlgeschmack der ur- 
alten Gruppe der M~iuse und Nieren in einer 
Zuchtform weiter; eine gelbfleischige Delikatel3- 
kartoffel yon gef~lliger Form, nicht zu Massen- 
ertr~igen berufen, aber auch heute noch, zumal 
sic krebsfest ist, yon weitreichender Bedeutung 
im internationalen Frfihkartoffelgesch~ft. Die 
zahlreichen als gleichf6rmig betrachteten deut- 
schen Julitypen sind zweifellos nicht ganz ein- 
heitlich, sei es infolge yon Ausbildung konstanter 
Schosser oder infolge andersartigen Auftretens 
morphologisch sehr /ihnlicher Parallelformen. 
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Richters ,,Pro/. Maercker" (1892, , ,Imperator" 
•  schien lange Zeit ein Ersatz ffir 
Imperator  werden zu sollen, wurde als ertrag- 
reicher, haltbarer und gesunder beurteilt; heute 
in Deutschland verschwindend, in RuBland 
jedoch noch verbreitet und insbesondere wich- 
tige Elternsorte Ifir die deutsche Zfichtung. 

Cimbals ,,Silesia" (I895, ,,Daber' '  •  Simson") 
vereinigte mit hohem Ertrag und St/irkegehalt 
eine namhafte Eignung ftir trockene Sandb6den 
bei gut deckender Staude. Trotz mancher 
M~ingel, die fiir ihr rasches Zur/icktreten in der 
Nachkriegszeit verantwortlich sind, kann die 
Sorte noeh immer nicht als roll  ersetzt gelten. 
Wie die folgende Sorte war sie urspriinglich als 
wahrscheinlich beabsichtigtes Gemisch 
mehrerer Formen yon sehr ~hnlichen Ei- 
genschaften auf den Markt gekommen. 

Cimbals ,,Pro/. Wohltmann" (1895, 
,,Daber" •  yon Fr6msdorI") war 
berufen, eine sehr groBe Rolle als Ersatz 
ffir die are ,  unter zahlreichen verschie- 
denen Namen st~rkst verbreitete rot- 
schalige, weiBfleischige Zwiebel zu spie- 
len und diese fast v611ig zu verdr~in- 
gen. Urspriinglich handelte es sich um 
einen Sortenzwilling, um ein Gemisch 
zweier morphologisch und physiolo- 
gisch auf den ersten Blick sehr ~ihn- 
licher S~imlingsnachkommenschaften, 
des sogenannten ,,schmalbl~ittrigen" 
und des ,,breitbl~ittrigen" Wohltmann- 
typs. Nach Mitteilungen von OBER- 
STEIN scheint der breitbl/ittrige Zweig hbb. 2. 
ill St~irkegehalt und Speisewert fiber- 
legen zu sein, der schmalbl~ttrige Zweig da- 
gegen h6here Spitzenertfiige hervorzubringen. 
Die sehmalbl~ittrige Form ist es, die vielfach in 
Staudenauslesen herausselektiert wurde ; tier Ty- 
pus tier nicht allzu sp/iten, stark deckenden hoch- 
ertragreichen, rotschalige St~irkesorte ; als Speise- 
sorte erhielt sie gr6gte Bedeutung fiir die Versor- 
gung Berlins und Ostdeutschlands an Stelle der 
alten Daber, nicht zum wenigsten ihrer Haltbar.  
keit wegen. Die mehrfach totgesagte Sorte ist 
auch heute noch nicht am Ende ihrer Lauf- 
bahn und kann keinesfalls als voll ersetzt 
gelten. 

Cimbals ,,Ella" und ,,Vesta" (beide 1898, 
, ,Early Rose" •  yon Fr6msdorf") ver- 
dienen hier genannt zu werden als zwei 
Schwestern, deren Bedeutung - -  als ein vordem 
seltener Typus - -  in den vergleichsweise hohen 
Ertrfigen bei mittelfrfiher Reifezeit liegt (frfih 
das Feld fiiumende Vorfrucht !). Dazu tr i t t  bei 
ihnen eine deutliche Eignung f/Jr trockene leichte 

B6den, Speisewert, gef~illige Form nach Art der 
Up to date, bei Ella groBfallende Knolle. Ihr 
deutliches Zuriicktreten ist wohl mehr durch 
dell Geschmackswandel der neueren Zeit als 
durch unbefriedigende Leistung zu erkl/iren. 

Cimbals ,,Fiirst Bismarck" (1898, ,,S~ichsische 
Zwiebel •  von Fr6msdorf") stellte einen 
neuen Typus der rotschaligen Sorte mit h6ch- 
stem St/irkegehalt dar insofern, als dieser vorher 
nur bei Sorten allersp~itester Reifezeit, die stets 
auffiillig schnell aus dem Markte verschwanden, 
erreicht wurde; leider in scheinbar unaufhalt- 
samem Riickgang. 

Einen H6hepunkt im Wettlauf um den Mas- 
senertrag stellte dar Cimbals ,,PriisidentKriiger" 

DelikateBkartoffd im vorigen Jahr- Abb. 3. , ,Juli." 
hundert (,,Spargel"}. 

(19oo, , ,Daber"•  yon Fr6msdorf"), die 
nicht nur bei ihrem ersten Auftreten in den Ver- 
suchen der deutschen Kartoffelkulturstation 
eine bis dahin unerh6rte Ertragsleistung, sondern 
/ihnliches aueh noch in jfingerer Staudenauslese 
in der DLG.-Vorprfifung 1925--27 zeitigte. 

Mit dem Jahre 19oo kann man im tibrigen 
die erste groi3e Periode deutscher Neuziichtung, 
die voll unter dem EinfiuB RICHTERS, PAUL- 
SENS und GIMBALS stand, als abgeschlossen an- 
sehen; denn das neue Jahrhundert  brachte neben 
den alten neue erfolgreiche Zuchtst~itten, neue 
Richtungen der Zfichtung auf den Plan. 

Modrows ,,Industrie" (19oo, eine Richtersche 
Frfihkartoffel • bedeutete einen wohl 
kaum erwarteten Dauererfolg. Die Sorte ist 
schnell zu internationaler Geltung gelangt und 
hat  allm~hlich einen vollst~indigen Geschmacks- 
wandel hervorgerufen. Wie der Name vermuten 
l~13t, war sie wohl ursprfinglich als Fabrikkar- 
toffel gedacht, wenngleich die Speiseeigenschaft 
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gelbfleischiger Sorten schon vorher geschritzt 
war. Bei zunrichst sehr hohen, in guter Herkunft 
aber auch heute noch mindestens durchschnitt~ 
lichen Ertrrigen fand sic wegen ihres bis ins sprite 
Frtihjahr gleichbleibend guten Geschmackes 
eine ungeahnte, in der Nachkriegszeit noch be- 
schleunigte Verbreitung. Infolge ihres starken 
Einflusses auf die Ansprfiche des Konsums wurde 
sie als ,,Industrietyp" zum wichtigsten Handels- 
begriff und nahezu ein Gradmesser ftir den 
Zfichtungserfolg. 

B6hms ,,Er/olg" (19o6, ,,Pommerania" • 
,,Prof. Maercker") und B6hms ,,Vater Rhein" 
(19o6, Abstammung nicht mehr feststellbar) 
seien hier desha!b genannt, weil beide Sorten 
nach beachtlichen Anfangserfolgen aus dem 
Grol3anbau wieder zu verschwinden schienen, 

Abb. 4. , ,Parnassia".  

heute aber dank ihrer Zuverlrissigkeit, einer ftir 
die Ziichtungen B6I~MS fast typischen Erschei- 
nung, wieder aufstreben. Beide Soften spielen 
heute weniger im Saatverkehr als im Anbau der 
briuerlichen Praxis Mittel- und Sfiddeutschlands 
eine groBe, meist untersch~itzte Rolle als fast 
unverwiistliche, vielseitig verwendbare, in den 
Mittelgebirgen nicht leicht zu verdrringende 
Kartoffeln. 

Brhms ,,Odenwiilder Blaue" (19o8, ,,Wilhelm 
Korn" • unbekannte Sorte) liel3 den sehr alten 
blauschalig-gelbfleischigen Sortentyp der rund- 
knolligen ,,Blauen Sechswochen" als Zuchtform 
wieder auferstehen; sic bildet die erste Verk6r- 
perung der mittelfrtihen gelbfleischigen, fest- 
kochenden Speisekartoffel bei befriedigendem 
und an zusagenden Standorten sicherem Ertrage, 
gleichzeitig einen wichtigen Handelstyp. 

Im gleichen Jahr (19o8) erschien aus der alten 
RICI~TERschen Zuchtstritte eine der zfichterisch 
wichtigsten Sorten iiberhaupt, die ,,fubeI- 

Kartoffel" (nach der Ifinfzigsten Jubelfeier des 
Vereins der Spiritusfabrikanten genannt, ,,Vic- 
toria Auguste" • 78/92 ) ; eine mittelsprite; weiB- 
fleischige, vielseitig verwendbare Sorte yon 
fiberdurchschnittlichem Strirkegehalt und guter, 
grol3fallender Form, eine Kompromil3sorte im 
besten Sinne, anpassungsfrihig, vor allem aber 
krebsfest und sehr schorfwiderstandsftihig. Ab- 
gesehen yon ihrer wirtschaftlichen Bedeutung 
ist sic Elternsorte einer ganzer~ Reihe wichtig- 
ster Neuztichtungen, viel benutzte Ausgangs- 
sorte ffir die Immunit~itszfichtungl ,, Jubel" legte 
den Grund zu einem neuen Entwicklungs- 
abschnitt, der in der yon KAM~I<zschen Zucht- 
stritte aus der Hand LIeNAUS eine Gruppe be- 
deutungsvollster Sorten hervorbrachte. 

V. Kamekes ,,Parnassia" (1913, ,,Deutsches 
Reieh"• eine mittelsprite, weiBflei- 
schige, gesunde Sorte wurde zum Ffihrertyp der 
weigfleischigen St~irkekartoffel. Besonders we- 
sentlich ist, dab ihr hoher Strirkegehalt und ihr 
hoher Strirkeertrag erzielt wird bei einer gegen 
frfihere Sorten/ihnlichen St~rkegehalts erheblich 
vorverlegten Reife. Dies in Verbindung mit 
Krebsfestigkeit und manchen anderen Vorziigen 
lril3t ,,Parnassia" in der Gesamtwertung als den 
vielleicht gr613ten bisherigen Ziichtungserfolg 
und Ztiehtungsfortschritt erscheinen. Daher war 
sie auch nach der Anerkennungsstatistik des 
Jahres I929 die meist gebaute der krebsfesten 
Sorten. Aus der gleichen Kreuzungsnach- 
kommenschaft mtissen noch genannt werden 
v. Kamekes ,.Deodara" (1913), zwar nicht krebs- 
test, aber mit deutlicher Eignung ffir minder- 
wertige B6den, v. Kamekes ,,Arnika" (1914); 
krebsfest, mit bemerkenswerter Eignung ffir 
nasse B6den und hohe Lagen, weiter v. Kamekes 
,,Pepo" (I919), als krebsfeste Massenkartoffel 
mit grol3fallender Knolle von betiebter Export- 
form. 

Trogs ,,Tannenberg" (1913, ,,Lech" X ,,Early 
Rose") bedeutet einen ziichterischen Fortschritt 
in anderer Richtung insofern, als in ihr Krebs- 
festigkeit und geringe Schorfneigung mit einem 
bei der mittelfriihen Reifezeit ungew6hnlich 
hohen St/irkegehalt verbunden sind. 

In Modrows ,,Preu/3en" (1917, ,,Industrie" • 
,,Lech") erschien erstmalig eine krebsfeste, 
gelbfleisehige, ertragreiche Sorte, die mit zu- 
nehmender Krebsgefrihrdung mancher Gebiete 
besonderen Wert als Stellvertreterin ffir ,,In- 
dustrie" gewinnen sollte. Sie wird, da nur hell- 
gelbfleischig, im Handel nicht als vollwertiger 
Industrietyp betrachtet ; ihr hoher, bis ins sprite 
Friihjahr erhalten bleibender Speisewert ist 
jedoch unbestritten. 
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In Paulsens ,,Hellena" (192o, ,,Neue Export" 
• ,,Ideal") gltiekte wiederum die Vereinigung 
yon Krebsfestigkeit mit hohem St~irkegehalt und 
hoher Ertragsffihigkeit. 

B6hms ,,Aller/H&este Gelbe" (1922, 155/o6 • 
,,Industrie") ist eine einzigartige Erscheinung; 
sie zeigt bei ausgesprochen mittelfrfiher Reife- 
zeit und bei kleiner Staude, also geringem assi- 
milatorischem Apparat, eine vielen mittelsp/iten 
Sorten gleichwertige Massenleistung; dabei wird 
die Geschmaeksreife oder Tafelffihigkeit auff~illig 
lange "(or vollem Absterben des Krautes erreicht. 

,,Li~tzow" der Pommerschen Saatgutgesell- 
sehaft, PSG. (1925, ,,Bismarck" X ,,Bojar") 
nahm die Tradition yon ,,Fiirst Bismarck" bei 
auch morphologisch grol3er Ahnliehkeit als Sorte 
h6ehsten St/irkegehaltes wieder auf. 

Mit ,,Gelkaragis" der Ragis, Rabbethge und 
Gieseeke Kartoffelzucht G.m.b.H. (1926, ,,Gold- 
ball" X ,,Gloriosa") wurde ein altes Zuchtziel, 
dicht geschlossene Knollenlage bei gleiehm/il3iger 
Form und Gr6Be der Knollen, in einem noeh 
nicht bekannten und aueh kaum zu iibertreffen- 
den MaB erreicht, bei anderen Z/ichtungen der 
Ragis in ~ihnlicher Weise. 

Der neueste Absehnitt deutscher Z/ichtung 
brachte aueh neuen, schon lange versuchten 
Kombinationen Erfolg. Wit mtissen bei den im 
folgenden noch genannten Sorten allein d ie  
bisher bekannten Versuchserfolge betrachten, 
ohne ein schon voI1 gesiehertes Urteil fiber die 
Bewfihrung in der grol3en Praxis f~illen zu k6nnen. 

,,Erdgold" der PSG. (1928, ,,Industrie" X 
,,Jubel") konnte erstmalig als krebsfeste,mittel- 
sprite, gelbfleischige Sorte die bis dahin ftihrenden 
gelbfleischigen mit einem H6chstma[3 des Er- 
trages tiberholen und damit der vorbeugenden 
Krebsbek/impfung einen m~ichtigen Antrieb 
verleihen. Mit einem Jahr Abstand folgte 
B6hms ,,Ackersegen" (1929, Abstammung nicht 
angegeben), im Ertrage gleichwertig bei etwas 
sp~iterer Reife, ebenfalls als krebsfeste Stell- 
Vertreterin ftir ,,Industrie" aufzufassen und 
hoffentlich mit der gleichen Gesundheit bedacht 
wie B6hms frtihere Ziichtungen. 

Das Suchen nach der weil3schaligen Sorte mit 
h6chstem St/irkegehalt fiihrte zur,,Prozentragis" 
(Ragis, 1928, ,,Clematis")< ,,Orange"), ferner 
zu der krebsfesten ,,Nordost-Stiirkereichen I"  
(OstpreuBische Saatzuchtgesellschaft, 1929, 
,,Alma" • ,,Model"). 

Als grol3fallende, hochertragreiche, krebs- 
feste Wirtschaftssorte in Magnum-bonum-Form 
scheint sich ,,Wekaragis" der Ragis (1928, ,,Be- 
seler" X ,,Kuckuck") zu erweisen: 

Die aufgefiihrten Sorten k6nnen natiirlich 

kein voltstSandiges Bild vom Entwicklungsgang 
der deutschen Kartoffelztichtung geben; es soll 
auch nicht behauptet werden, dab sie die besten 
sehleehthin seien; wohl aber k6nnen wir aus 
ihren Eigenschaften die Verk6rperung der wich- 
tigsten Ztichtungsabsichten ablesen und den 
Grad, in dem diese und die Ansprtiche des deut- 
schen Kartoffelbaues erfiillt wurden. Manche 
Zuchtst/itten, die wichtig ftir den Aufstieg der 
deutschen Ziichtung wurden, ohne doch in noeh 
heute bedeutenden Soften fortzuleben, konnten 
dabei gar nicht erw~ihnt werden, wie z.B. 
Nassenheide. 

Wichtiger als die Betrachtung einzelner Ztich- 
tungserfolge ist die Beantwortung der Frage, 
welcher Fortschritt gegeni~ber dem Stand vor etwa 
5o Jahren erreicht worden ist. 

Abb. 5. ,,Wekaragis". 

Sehr einfach ist die Entscheidung ftir solche 
Eigenschaften, die frtiher noch nicht vorhanden 
oder doch nicht ausgesprochenes Zuchtziel 
waren. Das gilt z. B. ftir die Krebs/estigkeit. Von 
den aus alter Zeit her/iberreichenden Sorten er- 
wies sich nur ein kleiner Bruchteil als voll- 
kommen krebsfest. Den Fortschritt der letzten 
io Jahre aber beleuchtet am besten ein Vergleich 
der Krebsflugbl~itter der Biologischen Reichs- 
anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft von 1921 
und 193o, denen zufolge sich die Zahl der als 
v611ig krebsfest befundenen Sorten in diesem 
Zeitraum mehr als verzehnfachte. Dabei hat 
sich auch die Zahl der wirklich bedeutsamen 
Vertreter der Krebsfesten entsprechend ver- 
mehrt. Die Blutlinie der ,,Jubel" spielt eine 
entscheidende Rolle. 

In gewissem Zusammenhang steht damit 
(SCHLUMBERGER, SEMSROTH) die Schor/wider- 
stands/~higkeit; auch bier sind, wieder unter ftih- 
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render Beteiligung der ,,Jubel", entschiedene 
Fortschritte erzielt, eine Entwicklung yon stei- 
gendem wirtsehafttichen Gewicht. Nach den 
~ilteren Berichten der deutschen Kartoffelkultur- 

Abb. 6 u. 7. Verstreute KnolIenlage /ilterer Soften. 

station scheint die Zahl yon Sorten mit befriedi- 
gender Schorfwiderstandsf/ihigkeit fr/iher recht 
gering gewesen zu sein. 

Gegen Phytophthora ist, wie schon angedeutet, 
keine unserer Sorten absolut widerstandsf/ihig; 
immerhin daft man gegeniiber der Zeit vor 
9 ~ Jahren von einer wesentlichen Verbesserung 
sprechen, sei es auch nur durch Ausscheiden der 
empfindliehsten Sorten und Ver;chieben des 
Wachstumsrhythmus der Sortenmehrzahl. Es 
ist kein Geheimnis, und auch die Angaben yon 
BECK~,R-DILLINGE~ best~itigen es, dab n~imlich 
die Kartoffelertdige in Deutschland vor etwa 
IOO Jahren nicht wesentlich unter den heutigen 
lagen, dann aber infolge der Krautf~iule eine 
mehrere Jahrzehnte anhaltende starke Senkung 
erfuhren, die ja f/ir PAULSEN und CIMBAL den 
AnstoB zur Aufnahme der Ziichtung mit dem Abb. 8. Mittelweite Knollenlage (,,Industrie"). 

Ziel der krautf~uleresistenten Sorte gab. Solche 
Ertragsriickschlfige, die frtiher ganze Reihen 
yon Jahren hindurch erfotgten, kennen wir 
heute nur in allerungiinstigsten Jahren, in denen 
eben keine Sorte ungesch~idigt davonkommt. 

Ganz zweifellos ist die erzielte allgemein e Ver- 
besserung der Knollen/ormen und Knollengrd.Ben. 
Sorten mit tibermfil3ig langen Knollen sind 
ebenso zurtickgedfiingt wie solche mit miB- 

f6rmigen Knollen, die Tendenz geht deutlich zur 
runden und rundovalen Knolle. Auch die 
kleinstfallenden Sorten vom Typ der ,,Mandet'" 
und der ,,Lerche" sind verschwunden. 

Die durchschnittliche Tie{enlage der Augen ist 
deutlich vermindert und damit de r  Schfilabfall. 
Gegeniiber den Sortenbeschreibungen OEI~I- 
C~IENS ist weiterhin festzustellen, dab der Anteil 

langstoloniger Sor- 
.... ten ganz erheblich 

zurtickgegangen 
ist und ebenso 
manche mit der 
Ausbildung langer 
Stolonen zusam- 
menh~ingende Er- 

scheinungen 
(Durchwachsen, 
Kettenbildung, 

ungleiche GrSBen- 
sortierung). 

Rein gef~irbtes 
Fleisch ist bis auf 
einige Kuriosit~i- 
ten allgemein vor- 
handen, und in 
der Fleisch[arbe 
hat sich die Ziich- 
tung verh~iltnis- 

m~iBig schnell 
der Ge- 

schmacks- 
wandlung an- 
passen k6n- 
hen. Vor 19oo 
gab es nur 
wenig gelb- 
fleischige Sor- 
ten. I925wur- 
den 45 selb- 
st~indige gelb- 

fleischige 
Sorten, 1929 
deren 62 an- 
erkannt, w~ih- 
rend ihr An- 
teil an der An- 

erkennungsfl~iche in diesen 5 Jahren um 13% 
zunahm und erstmalig die H/ilfte der Gesamt- 
fl~iche tiberstieg. 

Wesentlich schwieriger als bei solchen Einzel- 
eigenschaften ist die Frage des Fortschrittes zu 
beantworten ftir die Komplexe: hoher Ertrag, 
dasselbe verbunden mit hohem St~rkegehalt, das- 
selbe mit Krebs/estigkeit, hoher Ertrag und hoher 
Gehalt bei vorverlegter ReiJe, bei gelbem Fleisch. 
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Die Beurteilung der Entwicklung ist hier 
deshalb so schwierig, well in derL.zu iiberblicken- 
den Zeitriiumen grundlegende Anderungen der 
Dfingung, der allgemeinen Ackerkultur, der 
Vermehrungsweise und des Saatverkehres ein- 
traten und well dies gerade auch fiir die einzige 
vergleichsf~ihige Versuchsreihe, die seit 1888 lau- 
fenden Prfifungen der Deutschen Kartoffelkultur- 
station, gilt. Verfasser hat frfiher versucht, 
diese st6renden Einflfisse nach M6glichkeit zu 
eliminieren, worauf hier verwiesen werden muBi 

Die Steigerung der Ertragshb'he allein ist an der 
einzelnen Sorte im Vergleich mit einer frfiheren 
desselben Typs sehr schwer nachzuweisen. Aber 
der Durchschnittsertrag jener Versuchsreihe ist 
namentlich in der Nachkriegszeit; sehr viel 
rascher gestiegen als tier Durchschnittsertrag des 
Reiches oder einzelner L~inder und 
Provinzen. Und wenn man auch 
bei den Versuchsstellen fiber durch- 
schnittliche Leistungen in der Kar- 
toffelkultnr voraussetzen mul3, ist 
diese Steigerung der allgemeinen 
Versuchsertr~ige so auffiillig, dab 
man bei den heute fiihrenden Sor- 
ten auch relativ h6here Ertr~ige 
annehmen muB als, yon Eintags- 
fliegen abgesehen, bei den Sorten 
des vorigen Jahrhunderts. Ins- 
besondere haben die drei Jahre 
1928--193o mit Ackersegen, Erd- 
gold, Prozentragis, Sickingen und 
Wekaragis auffallend hohe Knollen- und St/irke- 
ertr~tge gezeitigt. 

Die unverkennbare Senkung des durchschnitt- 
lichen Stiirkegehaltes seit den Anf~ingen der 
Deutschen Kartoffelkulturstation ist auf zahl- 
reiche auBerhalb der Sorteneigenschaften lie- 
gende Einflfisse zurtickzuffihren (Vervielfachung 
der Kunstdfingung, Verschwinden der ganz 
sp~itreifen h6chstprozentigen Sorten, daher zu- 
nehmende Abkfirzung der durchschnittlichen 
Reifedauer des Versuehssortiments, zunehmende 
Einstellung yon weniger stiirkereichen Speise- 
sorten in die Versuche usw.). Tats~chlich 
werden in Versuchen, bei denen wenigstens ein 
Teil jener Einfltisse ausgeschaltet ist, heute 
Stiirkegehalte erzielt, die ebenso hoch und h6her 
liegen als die vor 5 ~ Jahren und in der Zwischen- 
zeit, und das bei wesentlich frfiherer Reife. 

Auf alle F~ille werden heute auch relativ, ge- 
messen an dem iiberhaupt gehobenen Kartoffel- 
ertrage, mindestens die gleichen Sti~rkeertriige 
erzielt wie frtiher, und zwar in einem etwa um 
lO--14 Tage verkiirzten Wachstumsverlauf; 
alas ist eine ftir die Iaufende BetriebsKihrung 

schon entscheidende Zeitspanne. Was friiher 
Sorten leisteten, die in  milden Jahren erst im 
November abstarben, das leisten die heutigen 
Spitzensorten bei einer nattirlichen Abreife ztt 
Mitte Oktober, bei Sorten vom Charakter der 
,,Parnassia", zudem noch verbunden mit Krebs- 
festigkeit. Seit 1928 ist die in den vorherigen 
4 ~ Jahren nut  einmal (i898) erreichte Grenze 
des Versuchsdurchschnittes yon 50 dz St/irke 
je Hektar regelm~iBig iiberschritten worden. 

Ffir die Kombination hoher Ertrag, Gdb/lei- 
schigkeit, Krebs/estigkeit zeigen gerade die letzten 
Jahre einen auff~illigen Sprung nach aufw~irts, 
eine pl6tzliche Hebung der Ertragsh6he, wie sie 
sonst innerhalb eines Types selten ist. 

Abb. 9 u. IO. Enge Knollen]age. 
(,,Erdgold.") (Eine Ragisztichtung.) 

Zusammenfassend ist zu sagen: Bei mindestens 
gleichen Ertr~igen, St/irkegehalten nnd Stiirke- 
ertr~igen, bei wahrscheinlich aber h6herer Lage 
dieser Werte, bei gleichzeitig frfiherer Reife 
haben Iormensch6ne, flach~iugige, hat die Zahl 
der gelbfleischigen, der krebsfesten, der schorf- 
widerstandsfiihigen und der kurzstolonigen 
Sorten ganz wesentlich zugenommen. Kein 
deutlicher Fortschritt ist festzustellen bei aus- 
gesprochenen Frfihkartoffeln, unter Berfick- 
sichtigung widerstrebender Urteile wohl auch 
keine wesentliche Verbesserung der Speiseeigen- 
schaften seit Modrows ,,Industrie". In der 
Widerstandsf/ihigkeit gegen Phytophthora ist 
wohl eine Besserung des Gesamtdurchschnittes, 
abet noch kein grunds~itzlicher Fortschritt er- 
zielt. Ffir die Ertragssicherheit oder Abbau- 
festigkeit, die den Neuzfichtungen ja manchmal 
abgestritten wird, ist zu betonen, dab einige 
Sorten dieses Jahrhunderts sich doch immerhin 
schon 15--25 Jahre auf gleicher Leistungsh6he 
halten. 

Eines zfichterischen Fortschrittes ganz anderer 
Art ist in diesem Zusammenhang zu gedenken, 
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n~imlich der stfirkeren Erkenntnis der ,,Her- 
kunfts"einflfisse. In den frfiheren Jahren der 
Kartoffelkulturstation treten, sicherlich zum 
Tell infolge VernachI~issigung jener Einflfisse, 
sehr viel mehr Eintagsfliegen mit raschem Ver- 
sagen auf als heute. Den sichtbaren Ausdruck 
findet die St~irkere BertiCksichtigung des Her- 
kunftswertes in Verlegung des GroBteils der 
Zucht- und Vermehrungsst~tten in bekannt ge- 
sunde Herkunftslagen. 

Als Zeichen des Gesamterfolges der deutschen 
Kartoffelztichtung ist es zu buchen, dab heute 
wohl fast die ganze Kartoffelbaufl~iche Deutsch- 

21i~i 

dieser Sorte k6nnen Jahr  ftir Jahr  grol3e Pflanz- 
gutmengen nach Stiden und Stidwesten ausgeffihrt 
werden. An zweiter Stelle nach der Verbreitung 
dfirfte , ,Industrie" stehen ; beide Sorten konnten 
sogar in England mit seiner hochstehenden 
Kartoffelztichtung Eingang linden. Eine groBe 
Rolle spielen neben neueren auch die ~lteren 
Sorten RICHTERS, PAULSENS und CIMBALS in 
Nordosteuropa, besonders in Ruf3land; es gibt 
kein wichtiges Kartoffelbaugebiet, in dem 
deutsche Sorten, wenn auch oft neu benannt,  
keine Rolle spielten. 

Nicht zu vergessen ist endlich, dab der yon Jahr  
zu JaM atlerdings stark wech- 

' '  ":'~' ~:~:~'~a~ selnde Export  vonVerbrauchs- 
kartoffeln auf bestimmten 
Typen neuerer Ztichtung be- 

? ruht, war doeh beispiels- 
weise in diesem Friihjahr die 
Nachfrage Frankreichs nach 
Kartoffeln im ,,Industrietyp" 
aus Deutschland kaum zu be- 
friedigen: 

Im ganzen betraehtet, bietet 
der Stand der deutschen Kar- 
toffelziichtung ein sehr befrie- 
digendes Bild. Wie bei keiner 
anderen Kulturpflanze hat 
sich die Zuchtarbeit an der 
Kartoffel sehnell den wechsel- 
vollen Erfordernissen derWirt- 
schaft anpassen k6nnen. Als 
in Kriegs- und Nachkriegs- 
jahren Massenertr~ige vor- 
dringlich waren, standen die 

v. KAMEI~uschen Neuztichtungen mit H6chst- 
ertr/igen zur Verffigung. Der Geschmackswandel 
zur Gelbfleischigkeit brachte rasch ertragsreiche 
Neuztichtungen, zur Abwendung der Krebsgefahr 
steht heute ein nahezu ltickenloses Sortiment 
verschiedenster Nutzungsrichtungen bereit. 

Die heutigen Verhiiltnisse lassen eine weitere 
Ertragssteigerung weniger im Vordergrund des 
Interesses stehen; vielleicht ist man mit den heu- 
tigen Ziichtungsmethoden der physiologischen 
Leistungsgrenze auch schon recht nahe geriickt. 
Das Kernproblem des Kartoffelbaues ist heute 
zweifellos eine st~irkere Sicheru~,g der Ernteh6he, 
ein Ausgleich der namentlich durch Phytophthora 
hervorgerufenen, fiir eine gesunde Preisbildung 
unertr/iglichen Ernteschwankungen. Nichts ist 
dringender zu wtinschen als ein m6glichst voller 
Erfolg der von K. O. M~LLER der Ziichtung ge- 
zeigten Methoden. 

Kaum weniger wichtig ist weitergehende 
L6sung des Herkunftsproblems, im Einzelfalle 

Abb. II .  Prfifungsfeld Wulkow der ,,Deutschen Kartoffel-Kulturstation". 

lands mit den Zuchtprodukten der letzten 
50 Jahre angebaut wird, Landsorten nur noch 
selten anzutreffen sind. Leider stellt im Saat- 
verkehr, soweit er zu erfassen ist, die Quote der 
anerkannten Fl~che nur 1/5 dessen dar, was f/Jr 
die Versorgung der deutschen Kartoffelflfiehe 
mit Pflanzgut j~ihrlich n6tig wfire, wenn man 
im Durchschnitt  vierjShrige Nachbaum6glich- 
keit ohne allzu starke Senkung des Ertrages 
a n n i m m t .  Dabei ist die Anerkennung bzw. die 
Versorgung mit neuem Pflanzgut bei der Kar- 
toffel besonders wichtig. Jedenfalls wird von den 
Erfolgen der deutschen Ztichtung auch heute 
erst von einem nicht allzu grogen Teil derPraxis 
roller Gebrauch gemacht, d. h. von Soften- und 
Herkunftswert  zugleich. 

Die deutsche Zuchtkartoffel hat sich auch im 
Ausland, oft gegen starke Konkurrenz, durchzu- 
setzen vermocht. Am meisten verbreitet, wenn 
auch nicht in gr613ten F15chen, und am viel- 
seitigsten verwendet wird woht , ,Juli",  und von 
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auch  Ver t ie fung  der  Auslese durch  den Z/ ichter  
se lbs t  bis zur  le tz ten  Vermehrung.  

Mehr und  mehr  wird  dem Speisekar toffel -  
a b s a t z  der  Schorf zu tun  geben und  so b le ib t  als 
d r i t t e  wicht ige  Aufgabe  die Verb indung  yon 
Krebs fes t igke i t  m i t  Schorfwi- 
derstandsf~ihigkei t  und  h6ch- 
s ten Geschmackseigenschaf-  
ten.  

F e r n e r  b rauchen  wir  krebs-  
festen Vollersatz  fiir , ,Prof. 
W o h l t m a n n "  und  , ,Deodara" ,  
krebsfes te ,ausgesprochen frfih- 
reife, zum Tre iben  geeignete  
Sor ten  bes te r  Speiseeignung,  
endl ich krebsfes te  und  auch 
sonst  allen heut igen  Anspr i i -  
chen geni igende Sor ten  von 
mi t te l f r f iher  Reife als Weizen-  
vor f ruch t  auf weniger  gu ten  
B6den.  

W e n n  das  Erre ichen solcher 
Ziele n ich t  a l lzusehr  erschwer t  
werden solI, mtissen al lerdings 
die heu te  i ibl ichen Mal3st~ibe 
manche  Anderung ,  man  che 
Verfeinerung erfahren.  Auch 
in der  Beur te i lung  yon  Kar -  
tof fe lsor ten  g ib t  es einen For -  
mal ismus ,  der  uns oft h inder t ,  
p r ak t i s ch  wicht ige  Wer te igen-  
schaf ten  rechtze i t ig  zu erken- 
nen. Vor a l lem aber  w/ire zu 
wfinschen, dab  in naher  Zu- 
kunf t  alle fo r t s ch r i t t hemmen-  
den  Meinungsverschiedenhei -  
ten  u m  Urheber schu tz  und 
Auslesewer t  eine ffir Zt ich ter  
und  Verb rauche r  befr iedigen-  
de Auf l6sung l inden.  
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