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In jedem der letzten drei Jahre wurden durch- 
schnittiich etwa 4 ~ ooo Bliiten der verschiedenen 
Baumobstgat tungen (Arten und Sorten) zu 
Ztichtungszwecken kastriert  und best~iubt. In  
gleichem MaBe ist mi t  Beerenobst gearbeitet 
worden, und es stehen heute fund 5o ooo Beeren- 
obst- und etwa 2oooo Baumobsts/imlinge in 
grol3en Beobachtungsquartieren fiir die weitere 
Bearbeitung zur Verffigung. In diesem Jahre 
blfihen zum erstenmal ann~ihernd 2oo Kirsehen- 
bastarde, die zunfichst auf Selbstvertr~iglichkeit 
geprfift werden sollen. Besonders bemerkenswert 
ist ferner e in  Bestand an kleinasiatischen Apri- 
kosen- und Pflaumens/imlingen aus einer Samm- 
lung von Prof. BAVR. Diese haben sich gegen 
ungfinstige Witterungseinfltisse (Frost und 
Trockenheit) ats voltkommen widerstandsf~ihig 
erwiesen. 

Wie in der Ziichtungsarbeit setbst, so ist auch 
fiir die Beurteilung yon Neuzfichtungen engste 
Zusammenarbei t  mit  der Obstbaupraxis  unbe- 
dingt notwendig. Neuz/ichtungen mfissen auf 
ihren Wert  hin baumschulm~il3ig und vor Mien 
Dingen aber obstbautechnisch (im weitesten 
Sinne des Wortes) in verschiedenen Obstbau- 
zonen des Reiches sorgf/iltig geprfift werden. 
Ers t  wean diese Prfifung vollzogen ist, k6nnen 
sie mit  besonderem Hinweis auf ihre spezielle 
Eignung dem Anbau iibergeben werden. In  
Beriicksichtigung der Hauptforderungen werden 
deshalb s~imtliche Neuheiten des Kaiser Wilhelm- 
Inst i tutes ftir Zfichtungsforschung am Ort ihrer 
Ents tehung geprfift, und sie miissen dann mit  
einem Protokoll  einigen gut geleiteten Baum- 
schulen sowie einigen Obstbaustat ionen der ver- 
schiedensten Obstbaugebiete zur weiteren Begut- 
achtung zugeleitet werden. Hier  wird die letzte 
Entscheidung fiber die Brauchbarkeit  gef~illt. 

Ferner ist anzustreben, dab alle bedeutenden 
Neuzfichtungen des Auslandes systematisch 
eingeffihrt und in den oben genannten Stationen 
zur Bewertung ffir die deutschen Verh~iltnisse 

angebaut werden. Eine Reihe yon selbstver- 
stiindlichen Mal3nahmen sollen hier uner6rtert  
bleiben. 

Trotz der Vorztige, welche ihr dutch die vege- 
tat ive Vermehrung fast aller ihrer Objekte ge- 
geben sind, geht jede obstztichterische Arbeit ,  
insbesondere beim Baumobst  auf lange Sicht. 
Will die Obstzfichtung trotzdem schnell zu Er- 
folgen gelangen, mul3 sie sich yon vornherein 
wissenschaftlieh und technisch rationelle Grund- 
lagen schaffen, und sie mug stets mit  den neu- 
esten ffir sie wichtigen Ergebnissen der Erblich- 
keitsforschung und insbesondere mit  den Ar- 
beiten der speziellen Obstforschung ver t raut  
bleiben. Nur  dann wird sie den an sie gestellten 
Forderungen Gentige leisten k6nnen. 
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Erfolge und Arbeitsziele in der deutschen Gemi~seziichtung. 
Von H. Kappert.  

I m  Vergleich zu den westlichen und sfidliehen 
Nachbarl~indern sind die klimatischen Be- 
dingungen ftir den gr6Bten Teil des Gebietes des 
deutsehen Reiches dem Gemfisebau weniger 
giinstig. Natfirliche Zuchtgebiete sind daher nut  
ffir verh/iltnism/il3ig wenige Gemfisearten vor- 
handen, z. B. ffir Weil3kohl im Norden, wo die 
Provinz Schleswig-Holstein im Lfibecker, Glfick- 
s t id te r  und vor allem im Dithmarschen Weil3- 

kraut  vorzfigliehe Landsorten geliefert hat .  
Zwiebelbau in groBem Umfange ist in der Pro- 
vinz Sachsen und i m  Lande Braunschweig zu 
Hause, der, wie auch das Feldgurkenanbaugebiet  
Mitteldeutschlands, ebenfalls fiber bodenst~indige 
Sorten verftigt. Sehr alt ist der Anbau von 
M6hren, aus dem neben einigen Ertragsorten 
auch einzelne Fein- und Treibsorten hervorge- 
gangen sind. Von Feingemfisen hat der Blumen- 
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kohl in der Erfurter  Gegend ein bodenst~indiges 
Anbaugebiet mit seinem fiber die Grenzen 
Deutschlands hinaus bekannt gewordenen ,,Er- 
furter Zwerg-Blumenkohl". Relativ giinstig 
liegen die Verh~ltnisse f/ir den Anbau von Ge-' 
m/iseerbsen, wenigstens ffir die Kategorie der 
Rollerbsen, w~ihrend fiir die Markerbsen die 
Anbaubedingungen durch die Fr/ihlingsfr6ste 
schon wieder ung/instiger als in den Anbau- 
gebieten mit dem maritimem Klima Englands 
und Hollands liegen. 

Unter diesen Umst~inden kann es nicht ver- 
wundern, wenn die Sortenverzeichnisse der 
deutschen Z/ichter zahlreiche Gemiise anfiihren, 
deren Name auf eine auBerdeutsche Herkunft  
schliegen l~il3t. Nichtsdestoweniger ist abet auch 
bei diesen Sorten oft eine erhebliche z/ichterische 
Arbeit aufgewandt worden, um das Saatgut in 
einer fiir die deutschenVerh/iltnisse hoehwertigen 
Beschaffenheit liefern zu k6nnen, Die Sorten- 
verbesse~,ung, d.h.  die Auslese der den An- 
sprfichen im jeweiligen Anbaugebiet am besten 
entsprechenden Typen nimmt daher auch heute  
noch eine vorherrschende Rolle ein, hinter der 
die bewul3te Schaffung yon neuen Typen durch 
Kreuzungsziichtung bisher zur/icktrat. In 
j/ings, ter Zeit dr~ngen abet die Anspriiche des 
Marktes, die mit der fortschreitenden Verschie- 
bung des FrischgemiisegeseMftes yon dem un- 
mittelbaren Verkehr zwischen Gemfiseerzeuger 
und Verbraucher zu dem Absatz durch Vermitt- 
lung des Groghandels wesentliche Anderungen 
erfahren haben, gebieterisch zur Schaffung 
wirklich neuer, bestimmten Verwendungs- 
zwecken angepagter Sorten. Dadurch tr i t t  ffir 
die Z/ichter neben die fr/iher vorherrsehende 
R/icksichtnahme auf die Bed/irfnisse des Ge- 
miisebaues ffir den Eigenbedarf und die Belie- 
Ierung des direkten Marktkunden ein neuer 
Aufgabenkreis immer mehr in den Vordergrund : 
die Schaffung geeigneter Sorten fiir die Grol3- 
kultur, darunter besonders fiir den Feldgem/ise- 
bau. Wir k6nnen also das Gebiet der g~irt- 
nerischen Zuchtarbeit  gliedern in die Z/ichtung 
der Sorten ffir Privat- und Marktg~irtnerei und 
die Sorten fiir den GroBanbau. - -  F/ir die wich- 
tigsten deutschen Gem/isesorten sei im folgenden 
das Erreichte und das Erstrebenswerte in dieser 
doppelten Gliederung betrachtet.  

Ein besonders g/instiges Objekt, die Verschie- 
denheit der z/ichterischen Arbeit in dieser Hin- 
sicht zu zeigen, ist die zum Gr/inpfliicken gezo- 
gene Erbse. Privat- und Marktg~irtnereien haben 
tin gemeinsames dringendes Interesse an friih- 
reifen Sorten und Sorten hervorragender Quali- 
tgt. In der Z/ichtung der Fr/ihreife hat  die 

Dippesche Sorte: allerfrfiheste Maierbse einen 
tiber die Grenzen Deutschlands hinaus aner- 
kannten Erfolg gebracht, es ist ftir weite, kli- 
matisch weniger begtinstigte, n6rdliche Anbau- 
gebiete die Frtiherbse ftir den Freilandanbau ge- 
worden und hat auch offenbar 6fter das Aus- 
gangsmaterial ffir andere Ztichtungen auf frfihe 
Marktreife geliefert. Tats~ichlich lfiBt sich die 
Zeitigkeit dieser Sorte auch noch wetter steigern 
und die vom gleichen Zfiehter frffher gezogene 
,,Frfiheste yon Allen" bedeutete eine weitere 
Steigerung der Frtihreife. Da aber mit der 
frfihen Marktreife die Kleinheit der Htilsen 
korrelativ lest verbunden scheint, so kollnte 
bisher eine wirklich friihere Ztichtung sich noch 
nicht durchsetzen. Im Privatgarten konkur- 
rieren ja mit den frtihesten Freilandsorten die 
niedrigen Treibsorten, die im kalten Kasten 
ihre Entwicklung wesentlich schneller zuriick- 
legen, als die frtiheste Freilandsorte es verm6chte. 
Der Marktkunde wiederum verlangt yon den 
ihm angebotenen Erbsen eine gewisse Htilsen- 
gr613e. Damit ist also einerseits der Ziichtung 
auf Frfihreife eine Grenze gesetzt, die mit der 
,,frtihesten iKai" ziemlich erreicht sein diirfte, 
andererseits macht die Bevorzugung der langhiil- 
sigen Sorten auf dem Markt es notwendig, dal3 
der Ertrag der friihesten Sorten m6glichst gleich- 
m~iBig rasch eillsetzt. Die Sorte muB dem An- 
bauer die ganze Rente eingebracht haben, ehe 
langhiilsigere Erbsen auf dem Markt erscheinen. 
Sorten yore Maierbsentypus, die durch Verl~inge- 
rung der Vegetationszeit h6here Gesamtertr~ge 
bringen, haben fiir den deutschen Frischgemtise- 
markt wenig Interesse, da die spiiteren Pfliicken 
bereits die Konkurrenz langhtilsigerer Sorten 
auszuhalten haben. Es bleibt also als Zuchtziel 
fiir die Frtihsorten eine Vergr6Berung der Hiilse. 
Die Ziichtungen von DAVID SACHS: ,,Saxa" und 
,,Uberreich" bedeuten bereits einen Sehritt, der 
zu diesem Ziele ftihrt, wenn auch die frtiheste 
Mat in der Frtihreife durchaus noch nicht er- 
reicht ist. I Kreuzungen yon frtihen langhtilsi6en 
Sorten mit frfihester Mat werden vielleicht dazu 
ffihren, die in den mit der,,Maierbse" verwalldten 
Sorten herrschende Korrelation zwischen Frtih- 
reife und Kleinheit der Htilse bis zu einem ge- 
wissen Grade zu breehen. -- Entsprechend des 

Die Schwierigkeit, die Frtihreife zuverl~ssig zu 
beurteilen, hat in der Erbsellsortellbearbeitung 
vOn NIKOLAISEN ZU offensicht l ich  falschen Al lgaben 
geffihrt.  So wird  z. B. fiir die f r~hes te  Mai eille 
E.ntwicklungsdauer yon 59, f~ir Kurtish Invicta 
eme Dauer yon 60 Tagen angegeben. ]:)as wfirde 
aber bedeuten, dal3 die genannten Erbsell praktisch 
gleich fr,iih silld, w~hrend doch eine merkliche 
Differenz zwisehen beiden besteht. 
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~lberangebotes an Erbsen w;thrend der Haupt- 
erntezeit haben wieder besonders spate, Erbsen- 
sorten ein Interesse. Deutsche Auslesen aus 
,,Due d'Albany", die mit ,,DelikateB", ,,Bru- 
nonia", ,,Konservenstolz" usw. verwandten 
Sorten dtirften in der Zukunft eine gewisse Be= 
deutung in dieser Beziehung erhalten. Kreu- 
zungen aus sp~it • sp~it oder sp~it • mittelsp~it 
k6nnen sehr wohl noch deutlich sp/itere Trans- 
gressionen geben, Unter Umst~inden m/iBten 
aus den durchweg sp~iten Felderbsensorten 
weitere Erbfaktoren fiir sp/ite Fruchtbildung 
auf die Gartenerbse iibertragen werden. 

Auch im Grol3anbau k6nnten extrem sprite 
Sor ten  Interesse linden, w/ihrend :besonders 
friihe bier k a u m  die Bedeutnng haben werden 
wie im Gartenbaubetrieb ftir den Frischgemiise- 
markt, da die Frtihernten ein sorgf~iltiges Durch- 
pflticken, des Bestandes notwendig machen, also 
einen gr6geren Arbeitsaufwand erfordern. Die 
HauptsQrten werden fiir den GroBbetrieh, dessen 
haupts~ch!ichster Abnehmer die  Konserven-  
industrie ist, Z/ichtungen yon mittlerer Reife- 
zeit bleiben.  Friihsorten haben zwar  auch hier 
ihren WerL doch-besteht dieser nicht wie bei 
den Markterbsen in d e r  .Ern~e zu  einer Zeit 
knappen Angeb0tes _und groger: Nachfrage, als 
vielmehr i n  der Notwendigkeit; .Anfall und Ver- 
arbeitung'der E rn t e  im Interesse 6konomischer 
Arbeitsverteilung fiber eine 1/ingere Zeitspanne 
hin zu verteilen. Die deutsehen Gem/isezfichter 
sind in dieser Beziehung durehaUsin der  Lage, 
den Anspriiehen mit den vorhandenen Sorten, 
unter d e n  yon friihen, Sachs.  ,,iJberreich", 
deutsche Nachzuchten yon ,,Kentish Invieta" 
oder ,,Expreg", yon sp~iten die ,,DelikateB" und 
,,Konservenstolz" genannt seien, zu geniigen. 
Unter den Sorten mittlerer Reife nehmen die 
griinbleibenden Folgererbsen immer noch eine 
hervorragende Stellung ein, yon denen ganz 
vorziigliche Zuchtst~imme bestehen, S~imtliche, 
flit die Konservierung bestimmten Sorten stellen 
dabei an die Z/ichter besondere Anspriiche. Die 
Qdalit~it der Konserve wird durch die Gr6Be 
des Kornes bestimmt. Je kleink6rniger, desto 
wertvoller ist die Konserve, und eine Ernte, die 
yon diesem Feingut prozentisch die gr6Bte Aus- 
beute gibt, wird am h6chsten bewertet. Die 
Voraussetzung fiir diese Bewertung ist die 
an sich richtige Uberlegung, dab das Erbsen- 
korn um so schmackhafter ist, je jfinger der 
Same. Mit zunehmender Reife und gleichzeitig 
damit zunehmender Samengr6Be nimmt der 
Wohlgeschmack ab und yon ein und derselben 
Sorte wird daher die kleinste Siebung die 
schmackhafteste Konserve geben.  Von zwei 

Sorten gibt nun abet diejenige Sorte den gr6Bten 
Anteil an Feinkorn, die an sich schon kleink6rnig 
ist, w~ihrend eine Sorte mit grogem Korn im 
gleichen Altersstadium naturgem~iB viel weniger 
gibt. Selbstverst~indlich ist aber das Feinkorn 
der letzten Sorte viel jiinger und also besser als 
das der ersten Sorte, bei der schon relativ 
herangereifte K6rner mit in das Feingut gelangen. 
Es w~ire also eigentlich richtig, Iiir jede Sorte 
eine besondere Siebung zu w~hlen, eine L6sung 
der Schwierigkeiten, die aber aus verschiedenen 
Grfinden unm6glich ist. Es verbietet sich also 
eine Ziichtung groBk6rniger Sorten ffir Kon- 
servenzwecke. Qualitativ hochwertige Sorten, 
wie z.B. die Markterbse ,,Telephon", scheiden 
als Konservenerbsen durch ihren zu geringen 
Anteil an Feinkorn aus. Andererseits k6nnen 
aber auch kleink6rnige Sorten dadurch, dab 
auch relativ a re  K6rner mit unter die Fein- 
erbsen kommen, an ihrem Wert als Konserven- 
erbsen verlieren. Ziichtungen mit mittelfeinem 
Korn werden am ehesten beiden Ansprfichen: 
geniigend grol3er Anteil an Feingut, bei guter 
Qualit~it desselben, gerecht werden. Unter 
den Folgererbsen ist in dieser Beziehung die 
Ztichtung auf etwas gr6Bere Hiilsen und Samen, 
wie sie in ,,Dippes verb. grfinbleibender Folger" 
geschaffen ist, ein beachtenswerter Fortschritt, 
der die Folgererbsen fiir den Koriservenanbau 
wieder mehr in den Vordergrund riicken wird. 
Ein weiteres Wertmoment gleichzeitg ftir den 
Markt wie f/Jr die Industrie ist der Korn- und 
Hfilsenanteil der Erbsen. Ziichtung auf dichten 
Kornbesatz sowie auf dfinne Htilsen sind Ver- 
suche, das Kornprozent zu steigern. Als gut 
besetzte Sorte sei die ,,Konservenk6nigin" mit  
allerdings sehr kleinen Samen, als besonders 
diinnschalig eine Folgererbsenzucht, ,,diinn- 
schalige Folger" bier genannt. - -  Die besonderen 
Verh~iltnisse des Grol3anbaues, dessen Rentabi-  
lit~it wesentlich yon Arbeitsvereinfachungen ab- 
h~ngt, stellen auch der Zfichtung welter neue 
Aufgaben. Die Schwierigkeit der Reiserbe- 
schaffung zwingt mancherorts zum Anbau 
niedrigerer Sorten, die aber m6glichst den Ertrag 
und die Qualit~iten der guten hohen Konserven- 
sorten behalten sollen. Zweifellos kann die 
Ziichtung hier noch Liicken im sonstigen 
Reichtum an Sorten ausfiillen. Der mancherorts 
jetzt aufgenommene maschinelle Drusch der 
grfin geschnittenen Pflanzen mug die Aufmerk- 
samkeit der Ziichter auf leicht zu 6ffnende 
H/ilsen lenken. Der Fortfall der zweiten und 
dritten Pflticke verlangt eine rasch aufeinander 
folgende Ausbildung der ersten bis letzten 
Hiilsen, damit bei einem friihen, auf Qualit~its- 
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erbsen gerichteten Drusch die Ernte nicht zu 
gering wird. Wo aber weiter mit der Hand ge- 
pfltickt wird, fordert die Notwendigkeit der 
Arbeitsersparn!s Sorten mit Hiilsen, die von der 
Pflanze abh~ingen und die nicht infolge ihrer 
kurzen Stiele vom Laub verdeckt werden. Sicher 
wfirde es hier den Versuch lohnen, die gelegent- 
lich als Kuriosit~it angebaute Bukett- oder 
Kronenerbse in anbauwiirdige Sorten Iiir die 
Grol3kultur einzukreuzen, eine Aufgabe, die 
nicht gerade schwer ist, da der Bukettcharakter 
eine einfach mendelnde, mit der VerMinderung 
des Stengels Hand in Hand gehende Eigenschaft 
ist. Ffir die Handpflficke wtirden derartige 
Sorten eine wesentliche Erleichterung bedeuten, 
auch die Forderung nach rasch aufeinander- 
folgender Entwicklung wird sich in dem kopfig 
gedrfingten Bliitenstand (vgl. Abb. I) verwirk- 
lichen lassen. Es fragt sich also nut, ob sich 
mit dem Bukettcharakter eine ausreichende 
Ertragsf~ihigkeit vereinigen 1/iBt. 

Von den n~ichstwichtigen Leguminosen, den 
Bohnen, ist eine Standardz/ichtung an erster 
Stelle zu erw~ihnen, die Brechbohnensorte 
,,Hinrichs Riesen", eine deutsche Ziichtung, die 
trotz ihres Alters in dem fleischigen Charakter 
und dem Wohlgeschmack der Htilsen bei gleich- 
zeitig sehr guten Ertr/igen noch nicht iibertroffen 
wird. Da gleichzeitig die Samenschale sehr fein 
ist, wird auch die Trockenbohne wenigstens der 
weil3samigen Zuchten (richtiger weiB mit 
schwach rStlichen Streifen, die sich aber beim 
Kochen verlieren) zu einer hervorragenden 
Speisebohne. Wtinschenswert w~re hSchstens 
noch eine zeitigere Reife der Hinrichs Riesenl Fiir 
die Zwecke des Frischgemtisemarktes lassen sich 
n~imlich trotz derhohen Qualit~it die Zeiten der 
guten Preise nicht ausnutzen, da s~imtliche 
Zuchten der Hinrichs Riesen, ffidige wie faden- 
lose, weil3grundige und buntsamige nicht zu den 
Frfihsorten gehSren. Den Vorteil der friihen 
Reife erreichte die deutsche Ztichtung daftir in 
der Sorte ,,Saxa", die ebenfalls in Sorten mit 
und ohne F~iden gezogen wird, Der Erfolg der 
Ziichtung auf Frfihreife ist ganz augenf~illig, 
wenn auch die Zeitigkeit der frtihesten Freiland- 
,bohnen, der friihen Ztichtungen aus ,,Nordstern" 
noch nicht erreicht ist, Eine Weiterverfolgung 
des Zuchtzieles ist also durchaus nicht aussichts- 
los. Erwfinscht wfire auch der Ersatz der gelb- 
samigen Sorte durch eine weiBsamige Ztichtung, 
eine relativ leicht zu 16sende Aufgabe. Von den 
Schneidebohnen, den breithfilsigen Schwert- 
typen, verdient die ,;Kaiser Wilhelm" hervor- 
gehoben zu werden; ~da sie die Vorziige des 
hohen Ertrages der alten ,,Schlachtschwert" mit 

frfiherer Pfltickreife vereinigt. Den Rekord 
halten aber hinsichtlich der Friihreife die gut 
durchgezfichteten St/imme der schon erw/ihnten 
Schwertbohne,,Nordstern".--Ein vorlfiufig noch 
unerffillter Wunsch ist die Schaffung yon Sorten, 
die gegen die Brennfleckenkrankheit vSllig 
immun sind. Es gibt zwar Sorten, die gegen den 
Erreger weitgehend resistent sind, wie z: B. die 
Wachsbohne ,,Ideal", das Vorkommen des 
Erregers in physiologisch verschiedenen. Stfim- 
men erschwert aber die Ztichtung ungemein. 

Von den Stangenbohnen, die die erhShten 
Anbaukosten in allererster Linie durch die 

Abb. I. Bukett~ oder Kronenerbse. 

Qualit~t der Ernte decken sollen, sei als quali- 
tativ besonders erfolgreiche Zfichtung die faden- 
lose, auBerordentlich fleischige Zfichtung ,,Ka- 
piton Weddigen", im Auslande meist unter 
dem Namen ,,Rooseveld" bekannt, erw~hnt, 
w~hrend als besonders ertragreiche Sorte die 
,,Phaenomen" nicht fibergangen werden kann. -- 
Eine noch nicht vollkommen gelSste Aufgabe 
ist die Zfichtung yon Wachsstangenbohnen, die 
sieh vollkommen gleiehm~Big ausf~rben, was 
ffir die Konservenindustrie yon Wichtigkeit 
w~re. Einstweilen sind bei den in Betracht 
kommenden Sorten die AuBeneinIlfisse, be- 
sonders die Belichtungsverh~itnisse der Hfilsen 
und Einflfisse des Alters yon EinfluB auf die 
Gelbffirbung, so dab die Einheitlichkeit des 
Erntegutes in dieser Beziehung mitunter zu 
wtinschen iibrig l~il3t. 

DaB yon M6hren gute deutsche Landsorten 
vorhanden sind, wie z. B. die Braunschweiger, 
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die Liineburger, die Lobbericher, ist eingangs 
bereits erwfihnt worden. Als Feingemiise kgme 
eine Landsorte aus der Mainzer Gegend, die 
Gonsenheimer in Frage, als deren Verbesserung 
die, ,Perfektion",  eine frfihe, stumpfendige M6hre, 
zu nennen w~ire. Aber such aus fremden Land- 
sorten, den Parisern, den Nantes, den Amster- 
damern sind deutsche Auslesen entstanden, die 
bald diese, bald jene Eigenschaft der Sorte in 
den Vordergrund stellen. Von Nantes z. B. gibt 
es sowohl deutsche St~imme, die die Ertrags- 
leistung in erh6htem Mage beachten, als auch 
Zuchten, die die friihe Entwicklung und die  

ziell den Groganbau interessierendes Zuchtziel 
ist auf gr6gtm6glichste H a l t b  a r k e i t  der K6pfe 
gerichtet, die es gestattet, die Zeiten der besseren 
Winterpreise fiir die Ernte  auszunutzen. Die 
Arbeit in dieser Richtung ist von bestem Erfolg 
gekrSnt gewesen und Deutschland hat in den 
, , W e s t f a l i a "  Dauerkohlziichtungen Sorten, die 
hinsichtlich ihrer Haltbarkeit  in der Scheune 
yon anderen nicht tibertroffen werden. - -  Eine 
andere Art ,,Winterfestigkeit" verlangt der 
Anb~u der Sorten, die, urn recht frfih auf den 
Markt gebracht werden zu kSnnen, bereits im 

Abb. 2. Pilzresistente und stark anf~illige Nachkommensehaften 
eines Weigkohls. 

Qualitgt zu steigern wugten. Eine Auslese aus 
�9 " die ,,Rubln , soil die friihere ,,Amsterdamer , " " " 

Ausf~rbung der M6hre erreichen. Ein Zuchtziel, 
das die Arbeit lohnte, bleibt die Schaffung einer 
gegen den Frost weniger empfindlichen feinen 
Speisem6hre, yon der auch sp/ite Aussaaten bei 
friih einsetzenden Frostperioden im Herbst ohne 
nennenswerte Verluste noch zur Ernte  kommen 
k6nnen. 

Unter  den Kohlarten wurden die Landsorten 
yon Weigkohl : , ,Dithmarscher", , ,  Gliickstiidter" 
,,Ltibecker", zu denen in Mitteldeutschland noch 
die ,,Braunschweiger", ,,Magdeburger", ,,Er- 
furter",  aus Siiddeutschland das , ,Filderkraut" 
als die bekanntesten kommen, bereits erwiihnt. 
Von den meisten' gibt es vorzfigliche Auslesen, 
yon dem Dithmarscher Weigkohl erreicht eine 
Zuchtsorte ganz besondere F r i i h r e i f e .  Rotkraut  
und Wirsing-Landsorten treten zahlenm~gig 
hinter dem WeiBkohl zurtick, weisen aber auch 
eine ganze Anzahl Zuchtsorten auf. Ein spe- 

Abb. 3- Blunlenkohlnachkommenschaft unter dem Isolierhaus. 

Herbst  ins Freie gepflanzt .werden, wie z .B.  
der ,,Adventswirsing". Derartige Sorten ver- 
langert auger einer gewissen K~ilteresistenz such 
eine stark verminderte Neigung zum Aufschulg. 
Auch in dieser Beziehung hat die Ziichtung Er- 
folge gehabt, wenn auch z. B. durch Vorverlegung 
der Aussaat- und Pflanztermine die N e i g u n g  
z u m  A u f s c h u B  vielleieht noch st~irker weg- 
geztichtet werden kann, als es bei den bisherigen 
Adventsgemiisen der Fall ist. DaB sich auch 
beiln Kohl in der Ztichtung auf R e s i s t e n z  
gegen Krankheitserreger Erfolge erzielen lassen, 
zeigt die folgende Aufnahme eines Bestandes yon 
Jungpflanzen, bei denen in 4 Parallelversuchen 
einzelne Nachkommenschaften vollkommen 
durch einen nieht n~iher bestimmten Pilz dezi- 
iniert worden waren, w~hrend die Nachbar- 
parzellen kaum gelitten hatten. 

Als Edelgem/ise unter den Kohlarten ver~ 
dient der Blumenkohl eine eingehendere Be- 
sprechung. In dem alten Kulturgebiet urn 
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Erfur t  bildete sich eine Rasse, die dem Markt 
eine ganze Reihe von Typen geschenkt.hat.  Die 
frtihesten, besonders zum Treiben bestimmten 
Ztichtungen sind aus diesem ,,Erfurter Zwerg" 
hervorgegangen, darunter auch eine auf eine 
Mutation zurtickgehende Rasse ,,Lukullus", die 
die F~thigkeit zur Ausbildung von Anthozyan 
m der reifen Blume verloren hat  und da- 
dutch vor allen anderen Zfichtungen ein 
wirkliches Novum aufweist. Auch der Blu- 
menkohl gibt ein interessantes Beispiel da- 
fiir ab, wie die Interessen des 
Klein- und GroBanbaues sich zu- 
weilen genau entgegengesetzt ver- 
halten. W~ihrend der GroBanbau 
in der Eigenschaft der nut  z6gernd 
einsetzenden Reife und der sehr 
lange sich hinziehenden Erntezeit  
einen unbedingten Nachteil sieht, 
verlangt der Kleinanhau direkt 
nach diesem allmfihlichen Ernte- 
anfall, der den Absatz dieses doch 
ziemlich hochwertigen Gemiises 
leichter macht. Da null an sich 
gleichm~il3iges Reifen tier Blumen 
durchaus nicht leicht zu erreichen 
ist, haben die vorhandenen Blu-  
menkohlzuchten fast durchweg 
die lange Erntezeit,  und erst in der 
vor einigen Jahren auf den Markt 
gebrachten neuen Zuchtsorte ,,Er- 
folg" ist ein nicht nur in grob 
morphologischen Merkmalen ein- 
heitlicher Blumenkohl, sondern auch eine sehr 
viel gleichmfiBiger reifende Sorte ffir den Frei- 
landanbau geschaffen. Um die Ziichtung zu einer 
Universalsorte sowohl ffir den GroB- wie den 
Kleinanbauer zu machen, werden yore Original- 
zfichter, der Gebr. Dippe A.-G., sowohl friiher 
wie sp~iter reifende St~imme naeh dem Verfahren 
der Einzelauslese mit individuellerNaehkommen- 
schaftsprfifung geziichtet, durch deren Vereini- 
gung dann aueh den Anspriichen der Klein- 
kultur nach einer sich fiber einen l~ingeren Zeit- 
raum erstreckenden Reifezeit Genfige getan 
werden kann. Die Zfichtung selbst wird durch 
diese Differenzierung allerdings komplizierter;  
um Reinzucht der einzelnen St~imme zu gewfihr- 
leisten, werden die Eliten zum Teil stamm- 
weise mit Isolierh~iusern eigener Konstruktion 
iiberbaut und so vor ungewollten Mischungen 
der Eigenschaften geschfitzt (vgl. Abb. 3)- 

Das Resultat lohnt denn auch die aufgewandte 
Miihe ;~eine serene Ausgeglichenheit in j eder Be- 
ziehung zeichnet die Originalzuchtsorte des 
,,Erfolg" vor anderen aus. 

Von weiteren Gemtisearten von einiger Be- 
deutung seien wenigstens kurz erw~thnt der 
Salat, die Gurke und die Ton*ate, Gemiise, die 
zum guten Teil ihre Bedeutung als Treib- 
kulturen haben. Die Salatzfichtung ,,Kaiser- 
Treib" ist zweifellos die frfiheste Treibsorte, 
,,Maik6nig'" ist die erfolgreichste Friihsorte ffirs 

Abb. 4, Ausgewachsene Blumen des ,,Erfolg"-Blumenkohls. 

freie Land oder den kalten Kasten, ,,Victoria" 
eine neuere, aus Oberschlesien stammende Sorte, 
die den ,,Maik6nig" vielleicht ersetzen kann. 
Ffir den Sommer lieferte die deutsche Zfichtung 
in ,,Dippes sp~it aufschieBenden" sowie in Zucht- 
sorten des , ,Trotzkopf" sehr gute Dauersalate. 
Von deutschen Tomatenzfichtungen sollen ,Lu-  
kullus" und ,,Bonner Beste" erw~ihnt werden. 
Unter den neuen zeichnet sich ,,Heterosis" durch 
fippigen Wuchs und gute Ertr~ige aus. Unter den, 
fiir die Treiberei geziichteten Gurkensorten nahm 
lange die ,,Beste yon allen" eine dominierende 
Stellung ein. Zfichtung auf krankheitsresistente 
St~imme wird voraussichtlich gerade bei den 
letztgenannten Gemtisen fiir die Treiberei eine 
groBe Bedeutung erlangen, so dab der Fortent- 
wicklung der zfichterischen Arbeit bei diesen 
auch wie auch  bei den anderen Gemfisearten 
noch lange keine Grenze gezogen ist. 

Der Zfichter, 3- Jahrg. 1~ 


