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(Aus dem Kaiser Wilhelm:Insfitut fiir Ziichtungsforschung, Miincheberg i. Mark:) 

Der Einflui~ der Tagesliinge auf die Knollenbildung der Kartoffel. 
Non  R.  

Die Kartoffeln, die im Winter 193o fiir das 
Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Ztichtungsforschung 
in den siidamerikanischen Anden gesammelt 
wurden, stammen fast ausschlieBlich aus Ge- 
bieten zwischen den Wendekreisen, d .h .  aus 
Gebieten, in denen die Tagesl~inge nur wenig 
um das Mittel von 12 Stunden schwankt. Aus 
bereits frtiher durchgefiihrten AnbauversucheI1 
wugte ich, dab diese Formen in unserem Klima 
nur recht geringe Ertr~ige liefern, in manchen 
F/illen kaum Knollen bilden. Es sollte daher 
geprflft werden, ob durch kiinstliehe Verkiirzung 
unserer Tage eine gtinstige Wirkung auf die 
Knollenbildung erzielt werden kann, und ob bei 
diesen kultivierten Formen ~ihnliehe ErhShungen 
der Knollenertrfige zu erreiehen sind, wie sie 
DOROSHENKO und seine Mitarbeiter (4) bei wilden 
knollentragenden Solanum-Spezies dieser Ge- 
biete erhalten haben. 

Tabelle i. 
d e r  z u m  V e r s u c h  b 

] 3 e z e i c h n u n g  u n d  H e r k u n ~ t  
n u t z t e n  S o r t e n .  

sorti- Name Herkunft ments-Nr. 

D 557 
D 119o 
]2) 1192 
B 254 
]3 185 

B 248 

Runtu acchu 
Chata Iavga 
Blanca larme~a 
Paulsens Juli 
Modrows Direk- 

tor J oh annsen 
v. Kamekes Par- 

nassia 
Klein Spiegeler 

Wohltmalln 
B 257 

Huancayo Zentralperu 
Matucana Zentralperu 
Matucana Zentralperu 
2. Nachbau Miincheberg 

2. Nachbau Miincheberg 

2. NachbauMiincheberg 

2. Nachbau Miincheberg 

Zu dem Versuch wurden die in Tabelle i auf- 
gefiihrten Sorten benutzt.  Diese 7 Klone wurden 
in Reihen yon je 8 Stauden in einem Abstand 
yon 5o cm in den Reihen und I m zwischen den 
Reihen ausgepflanzt; die 4 deutschen Sorten ill 
3 Wiederholungen, D 119o und D 1192 in 2 Wie- 
derholungen und D 557 nur  einmal. Nach dem 
Auflaufen wurden 4 Stauden jeder Reihe mit 
einer groBen aus Latten und Dachpappe an- 
gefertigten Kiste (o,8o • o,8o • 2 m) jeden 
Tag um 6 Uhr abends zugedeckt; morgens um 
6 Uhr wurden die Kisten wieder entfernt. Diese 
4 Pflanzen jeder Reihe hat ten also w~ihrend des  
ganzen Versuchs fiiglich etwa 12 Stunden Licht, 
w~ihrend die anderen 4 nicht zugedeckten 
Pflanzen jeder Reihe eine der Jahreszeit ent- 
sprechende Belichtung erhielten. Alle Versuchs- 
pflanzen wurden nach Bedarf bew/issert, so dab 
trotz der verschieden starken Verdunstung in 
den beiden Versuchsreihen den Pflanzen an- 
niihernd die gleiche Wassermenge zur Verfiigung 

Schtck.  

stand. Messungen der Temperaturen der zu- 
gedeckten und nicht zugedeckten Parzellen 
wurden nicht vorgenommen. Aber GAR~ER und 
ALLARD (5) und auch TINKER (II) haben bei 
~ihnlichen Versuchen fes~gestellt, dab die Tem- 
peraturen nur um 2--3 ~ zwischen den bedeckten 
und unbedeckten Parzellen schwanken. DaB die 
VerMltnisse trotzdem v0neinander abweictien, 
geht daraus hervor, dab der  Phytophtorabefall  
bei den zugedeckten Pflanzen so stark war, dab 
sie Anfang September innerhalb weniger Tage 
voltkommen abstarben, w~hrend die nicht zu- 
gedeckten Pflanzen mit Ausnahme yon ,,Juli" 
und ,,Direktor Johannsen" noch den ganzen 
September hindurch grtines Laub hatten. Um 
diesen Fehler wenigstens ftir einen Teil des Ver- 
suches auszuschalten, wurden je 2 zugedeckte 
und 2 nieht zugedeckte Stauden jeder Reihe 
bereits  am 24. August geerntet, w~ihrend die 
restlichen Stauden bis zum 3- Oktober im Boden 
blieben. Bis zu diesem Termin war auch bei den 
nicht zugedeckten Staud4n das Laub v611ig ab- 
gestorben. Bei der Ernte wurde der Er t rag 
jeder einzelnen Staude bestimmt. Das Ergebnis 
zeigt Tabelle 2. 

Die Ergebnisse der ersten Ernte  (a) zeigen 
bei den deutschen Sorten mit Ausnahme von 
,,Direktor Johannsen" eine g e m  geringe Ver- 
mehrung der Ertr/ige bei den zugedeckten Par- 
zellen; aber keine dieser Differenzen ist fehler- 
kritisch gesichert. Bei den 12 Stunden Parzellen 
der stidamerikanischen Klone erkennt man eine 
deutliche Ertragssteigerung. Obwohl bier in- 
folge tier noch geringeren Pftanzenzahl die mi t t -  
leren Fehler besonders groB sind, sind diese 
in allen 3 F~tllen gesichert. Bei D 557 beruht 
diese Ertragssteigerung nur auf einer Erh6hung 
des Knollengewichtes. Bei D 119o und D 1192 
ist sowohl Knollengewicht wie Knollenzahl ie 
Staude wesentlich erh6ht. 

Wie Tabelle 3 deutlich zeigt, ist die Ertrags- 
erh6hung infolge der Tagesverkiirzung bei den 
3 Klonen verschieden. Ob diese Differenzen 
aber als sicher gelten dfirfen, bleibt bei dem ge- 
ringen Material zweifelhaft. Bei der zweiten 
Ernte (b) sind die Verh~iltnisse weniger klar. 
Bei den europ/iischen Sorten zeigt sich deutlich 
die Wirkung des Phytophtorabefalls bei den zu- 
gedeckten Stauden. Diese Stauden zeigen keine 
Ertragserh6hung mehr gegeniiber den ent- 
sprechenden Stauden der Reihe a, w~ihrend die 
nicht zugedeckten noch einen deutlichen Zu- 



366 SCHICK : Der Ztichter 

Tabelle 2 . . D i e  E r n •  d e r  z u g e d e c k t e n  u n d  n i c h t  z u g e d e c k t e n  P a r z e l l e n .  
a) am 24, 8. b) am 3. IO. 

Sorte Tagesdauer 

Jul i  normal . . 
12 S t d . . .  

Differenz . . . . . . .  

Dir. Joh. normal . . 
12 S t d . . .  

Differenz . . . . .  . . 

Parnassia normal . . 
12 $td. . . 

Differenz . . . . . . .  

Wohl tmann normal 
12 Std. . . 

Differenz . . . . . . .  

D. 557 normal . . 
12 Std. . . 

Differenz . . . . . . .  

D. II9O normal . . 
12 Std. . . 

Differenz . . . . . . .  

D, 1192 normal . . 
12 S t d . . .  

Differenz . . . . . . .  

Knollengewicht pro Staude in g 

a 

4924- 88,4 
5724- 44,7 
8 o i  99,0 

6974-146,3 

5 I I 4 -  66,0 
2634- 31,3 
2484- 73,1 

9584-146,o 
5094- 99,9 4684-114,7 
1894-177,3 49o4-185,5 

4594-II7 ,2  13254-192,5 
6144- 58,4 4 1 8 ~  42,2 
I55~I3O,9  9o74-197,1 

2 8 5 4  - 28,8 6o34-129, 4 
3444-...54,8 3 2 3 ~  55,3 

Anzahl 
der IKnollen 
pro Staude 

59 4- 61,9 

33 ~ 2,6 
215 4- 50,0 
182 4- 50,1 

15 4- 9,7 
I60 4- 50,5 
145 4- 51,5 

3 A: 0,9 
68 4- 15,7 
65 Jc I5,7 

279 

88 
160 
72 

9o 
193 
lO 3 

i8 
4 ~ 
22 

i 14o,7 

4- 27,5 I4,o 
4 -  85,0 11,5 
4- 89,3 2,5 
4- 12,6 4,0 
! 76,6 I2,o 
4- 77,6 8,o 

~=- 6,0 1,8 
4- 5,0 5,8 
J: 7,8 4,0 

a 

13,7 
16, 7 
3,0 

17,2 
11,8 
5,4 

9,2 
12,o 9,5 
2,8 1,5 

6,5 13,5 
II,O 13,o 
4,5 ~ 

9,0 
II,O 

2,0 

7,7 
9,5 
1,8 

1,6 
3,5 
1,9 

lO,7 
12, 3 
1,6 

18,5 
14,o 
4,5 

I I ,O 

Durch- 
schnitts- 

gewlchtemer 
Knolle in g 

a b 

36, ~ 47,9 
34,3 21,4 

1, 7 26 5 

40,6 51,8 
43, ~ 33,5 

2, 4 1,7 

5o,1 12o,5 
51,2 44,0 

I,I  76,5 

43, 8 44,7 
31,3 24,9 
12, 5 19,8 

2,3 9,7 
I8,7 14,5 
16,4 4,8 

3,8 lO,6 
I3,3 20,2 
9,5 9,6 

1,6 13,o 
I1, 7 11, 4 
Io,7 1,6 

T~belle3.  D i e  W e r t e  d e r  12 S t u n d e n - P a r z e l l e n ,  a u s g e d r i i c k t  i n  P r o z e n t e n  d e r  
W e r t e  t i e r  n o r m a l  b e l i c h t e t e n  P a r z e l l e n .  

Sorte 

Juli  . . . . . . . . . .  
Direktor Johannsen . . 
Parnassia . . . . . . .  
Wohl tmann . . . . . .  
D 557 . . . . . . . .  
I) 119 ~ . . . . . . . .  
D 1192 . . . . . . . .  

~nollenertrag der 
12 Stunden-Parzellen. 

nornlal ~ Ioo 

Knollenzahl de r  
12 Stunden-Parzellen: 

normal = Ioo 

Durchschnittsgewicht 
der Knollen der 

12 Stunden-Parzellen. 
normal = 1oo 

a b 

95,3 
lO5,9 
102,2 

71,5 
806,0 
349,9 
747,8 

b 

116,3 51,5 
73,o 48,9 

133,8 31,6 
12o,8 53,6 

661,5 182,9 
1049,2 213,8 
2455,0 218,2 

a b 

I 2 I ,  9 II5,O, 
68,7 75,7 

13o,4 86,4 
169,2 96,3 
82,1 122,2 

300,O 124,O 
32826 210,8 

44,7 
64,7 
36,5 
55,7 

149,7 
19o,2 
87,9 

wachs zeigen. Bei den s i idamerikanischen 
Klonen  haben  wi t  dieselbe Erscheinung,  aber  
die n ich t  zugedeckten  Pf lanzen konnten,  obwohl  
auch bei  ihnen  die Bel ich tungsdauer  der Jahres -  
zei t  en tsprechend allm/ihlich zuri ickgegangen 
ist, den Vorsprung der I2 -S tundenparze i l en  
nicht  einholen. Bei  allen 3 Klonen  bleibt  auch  
bei  dieser E r n t e  noch eine betr~cht! iche Diffe- 
renz zuguns ten  der zugedeckten  Stauden.  

Der  EinfluB des verkf i rz ten  Tagesl ichtes  war  
auch noch in anderer  R ich tung  erkennbar .  In  
allen F~llen war  m i t  der E rh6hung  des Knol len-  
er t rages der s t idamerikanischen Klone eine Ver-  
ki i rzung der S to lonen ;  eine Verr ingerung d e r  
Wurze lmasse  und eineVerbesserung der Knol len-  

form verbunden .  Die Krau ten twick lung  war  
bei den nicht  zugedeckten  Stauden wesentl ich 
st~irker als bei den zugedeckten.  Abb. I und 2 
zeigen deut l ich die hier  genannten  Unterschiede  
bei den Klonen  D 552 und D 119o. E in  EinfluB 
auf die Bli ihf~higkeit  wurde nicht  beobachte t .  
Wahrschein l ich  sind daftir andere Fak to ren  
z . B .  die Luf t feuch t igke i t  - -  yon  gr6gerer  Be- 
deutung.  

Der  y o n  I)OROSHENKO u n d  seinen Mit- 
a rbei tern  (4) gefundene Untersch ied  in der 
Krau t en twick lung  zwischen europ~ischen Kar -  
toffelsorten,  die bei verkf i rz tem und unverki i rz-  
tern Tagesl icht  wuchsen,  - -  es t r a ten  Unte r -  
schiede bis zu 5oo% des Krautgewichtes  bei d e n  
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russischen Versuchen auf - -  konnten bet den 
deutschen Sorten nicht bestiitigt werden. Wahr- 
scheinlich beruht das darauf, dab die normalen 
russischen Sommertage noch lgnger als unsere 
sind und diese Tagesdauer auBerhalb der opti- 
maten Verh~iltnisse auch ftir die europ~iischen 
Sorten liegt. Daftir spricht auch, dab die 
Russen bet ihren Ver- 
suchen mit I9 - - I5 ,  
12 und 9 Stunden Ta- 
gesdauer ein Opti- 
mum der Knollenbil- 
dung bet 12 Stunden 
Tagesdauer feststel- 
fen konnten, w~ihrend 
ja in meinem Versuch 
kein nennenswerter 
EinfluB der Tagesver- 
kiirzung eintrat. Auch 
TINKER (II) erhielt 
bet seinen Versuchen 
in Welsh (Aberys- 
twyth) - -  etwa auf 
demselben Breiten- 
grad wie Mtincheberg 
(52,5 ~ n6rdl. Br.) - -  
keinen Einflul3 bet 
Verkfirzung der Ta- 
gesl~inge auf 12 Stun- 
den ; eine deutliche 

Ertragsminderung 
bet 9 und 6 Stunden. 
Versuchssorten waren 
King Eduard und 
Sharpds Express. Allerdings beobachteten GAR- 
NER und ALLARD (6) bet ihren Versuchen in der 
Umgebung yon Washington (etwa 39 ~ n6rdl. Br.) 
ein Optimum der Knollenbildnng bet IO Stunden 
Tagesdauer. Versuchssorte war McCormic; sie 
geben aber.selbst an, dab die verschiedene Re- 
aktion auf die Tagesl~inge wahrscheinlich eine 
Sorteneigenttimlichkeit sein wird. 

Bet den deutschen Sorten traten einige dent- 
lich erkennbare morphologische Ver/inderungen 
auf. Die schmalbliitterige Wohltmann zeigte 
eine deutli~he Verbreiterung ihrer Bliitter, ein 
v o n d e r  normalen spitzen Staude:abweichendes 
Staudenbitd, und eine wesentlich geringere An- 
thocyanbildung sowohI in den Stengeln als auch 
in der Schale. Die Knollen waren nur blal3rot 
gef~irbt. - -  Eine iihnliche Wirkung beobachteten 
GARNER und ALLAI~D (5) bet der Mohrrtibe. An 
Stelle der normalen gelben wurden bet kurzen 
Tagen weil3e Riiben gebildet. - -  Die Stauden yon 
Direktor Johannsen wichen stark yon ihrer nor- 
malen Form ablund zeigten gewisse Ahnlichkeit 
mit dem normMem Julityp. Alle Abweichungen 

waren so stark, dab bis zur ersten Ernte an 
eine Verwechslung einzelner Sorten beim Pflan- 
zen geglaubt wurde. Erst die Knollen zeigten, 
dab dies nicht der Fall war. 

Der vorliegende Versuch zeigt deutlich, dab 
stidamerikanische Kulturkartoffeln sich in ihrer 
Reaktion auf die Tagesl/inge anders verhalten 

Abb. I.  Pflanzen des Klones D 557 bet i2 Stunden Licht (links) und normaler Tagesl/inge (rechts) gewachsen. 

als unsere europ/iischen Formen. DOROSHENKO 
und seine Mitarbeiter (4) ziehen aus iihnlichen 
Ergebnissen ihrer Versuche den SchluI3, dab 
unsere europ~iischen Kartoffeln nicht yon den 
in den andinen Gebieten Siidamerikas beheima- 
teten Formen, sondern yon den chilenischen 
Formen herzuleiten sind, da in Chile insbeson- 
dere auf der Insel Chilo6 iihnliche Tageslicht- 
verMltnisse wie in Mitteleuropa herrschen. 

Ich glaube, dab dieser SchluB verfrtiht ist. 
Das bisher vorliegende Material ist zu klein. 
Sorten ans den verschiedenen Gebieten Siid- 
amerikas miil3ten gepriift werden, um zu sehen, 
ob eine deutliche Beziehungzwischen Tageslicht- 
optimum und den LichtverMltnissen des Her- 
kunffsortes besteht. - -  Ftir Weizen, i Gerste, 
Hafer, Roggen und Bohnen konnten DORO- 
SHENI~O (2) und seine Mitarbeiter (3) solche 
t3eziehungen feststellen. - -  Wetter wiire zu 
prtifen, ob eine Akklimatisation der s(idamerika- 
nischen Formen an unsere Tageslichtverhfiltnisse 
eintritt. Beobachtungen an einigen schon seit 

Jahren in Mtincheberg gebauten bolivianischen 
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Kartoffelklonen deuten in diese Richtung. - -  
Versuche yon GARNER und ALLARD (8) zeigten 
allerdings bei 2 Sedumarten und bei Cassia 
marylandica keine Akklimatisation an kurze 
Tage trotz Ioj~tiriger Versuchsdauer. - -  Weiter 
ist zu bedenken, dab auch eine Selektion von 
S~imlingen schnell zu angepagten Typen ftihren 
kann. - -  Salat zeigt eine sehr deutliche Re- 
aktion auf verschiedene Tageslichtl~ingen. Frfih- 
jahrs- und Wintersalate bilden K6pfe nur bei 
kurzen Tagen, Sommersalate auch bei langen 

Abb. 2. Pflanzen des Klones D xx9 o bei i2 Stunden Licht (links) 
Tagesl/inge (rechts) gewachsen. 

Tagen. BREWER (I) konnte zeigen, dal3 dieser 
Unterschied ein einfach mendelndes Merkmal 
darstellt: ~-- AuBerdem k6nnen Mutationen yon 
einem Reaktionstyp (Langtag, Xurztag, Tag- 
neutral) Zum anderen erfolgen. - -  ]~ine in der 
Tabaksorte ,,Maryland" aufgetretene besonders 
wfichsige Form erwies sich als typische Kurztag= 
rasse. Sie bltiht nu r  bei kurzen Tagen, wfihrend 
sie bei langen Tagen eine aul3erordentlich iippige 
Entwicklung 'der vegetativen Teile zeigt. Diese 
neue Sorte ,,Maryland Mammoth"  hat  heute 
grogen praktischen Wert. Uns ist sie ein Bei- 
spiel ffir die spontane Entstehung einer typi- 
schen Kurztagerasse aus einer tagneutralen 
Form. Erw~hnenswert ist noch, dab das Ver- 
halten dieser Tabaksorte GARNER und ALLARD 
ZU ihren ersten Versuchen fiber den EinfluB der 
Tagesl/inge auf das Pflanzenwachstum ver- 
anlal3ten. - -  Aus allen diesen hier genannten 
Tatsachen erkennt man, dab die  bisherigen Er- 
gebnisse in ihrer Bedeutung ffir die Frage der 

und normaler 

Abstammung unserer europ~iischen Kartoffel 
nicht iibersch~tzt werden diirfen. Weitere t~r- 
gebnisse mfissen zur Kl~irung dieser Frage ab- 
gewartet werden. 

Man kann einige fiir den Zfichter vielleicht 
wertvolle Bemerkungen an diese Ergebnisse 
knfipfen: !ange Stolonen, viel Wurzeln, wenig 
Knollen, schlechte Knollenformen wurden bis- 
her als sehr verschiedene Eigenschaften der 
Kartoffel aufgefal3t. Es wurde verschiedent- 
lich versncht, die Genetik dieser einzelnen 

Merkmale zu studieren. Nach den 
Beobachtungen fiber den EinfluB 
der Tagesl~inge kann man sagen, dab 
diese Eigenschaften teilweise als 
Komplexreaktion auf ungiinstige 
Tagesl~nge aufzufassen sind. - -  
Beim Topinambur, Helianthus tube- 
rosus,fand TINKER (II) ~[hnliche Ver- 
Mltnisse. Bei kurzen Tagen frtihere 
und st~rkere Knollenbildung, ge- 
ringere Biattentwicklung. - -  Wahr- 
scheinlieh gehSrt auch noch die 
Reifezeit bei manchen Formen zu 
diesem Komptex. - -  GARNER und 
ALLARD (7) arbeiteten mit 4 ver- 
schiedenen Sorten yon Sojabohnen 
(frfih-- ganz sp/it), die in Washington 
normalerweise 3 o, 4 ~ bzw. 70 Tage 
nach der friihsten zur Blfite kommen. 
Bei i2-Stundentagesl~inge ergaben 
sich nur noch Differenzen yon o bis 
7 Tage ffir den Beginn der Bliitezeit. 
Versuehe yon DOROSHENKO und 
seinen Mitarbeitern (4) und eigene 
Versuehe an Oxalis tuberosa und 

Utlucus tuberosus, zwei siidamerikanischen knol- 
lentragenden Kulturpflanzen, zeigen ebenfalls 
eine geringere Spanne zwisehen Auflaufen und 
Knollenbildung bei kurzen Tagen. - -  Einige 
Anzeiehen sprechen daftir, dab auch in unseren 
europ~ischen Kartoffelsorten noch Unterschiede 
in der Reaktion auf die Tagesliinge vorhanden 
sind. Ffir diesen Fall kSnnte eine Beobachtnng 
der oben erw~ihnten Verh~iltnisse dem Ziichter 
manchen Hinweis ffir die Auswahl seiner Eltern- 
sorten geben; nieht nur bei Kreuzungen zwi- 
schen europ/iischen und sfidamerikanisehen Kar- 
toffeln, sondern auch bei Kreuzungen zwischen 
europ~iischen Formen. Auch bei anderen Ku!tur- 
pflanzen, insbesondere bei Futterpflanzen, dfirfte 
eine Beachtung  dieser Verh~iltnisse nicht ohne 
Bedeutung sein. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Verkiirzung der tfiglichen Belichtung auf 
12 Stnnden blieb auf 4 deutsche Kartoffelsorten, 
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abgesehen yon einigen morphologischen Ver- 
~inderungen, ohne EinfluB. Bei 3 verschiedenen 
stidamerikanischen Kulturkartoffeln zeigte sich 
eine aul3erordentliche Steigerung der Ertr/ige, 
Verminderung der Wurzelmasse und Verkiirzung 
der Stolonen. Diese Ergebnisse werden in Be- 
ziehung gebracht zu den Ergebnissen anderer 
Autoren bei ghnlichen Versuchen mit Kartoffeln 
und anderen 0bjekten. 
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut flit Zfichtungsforschung, Mtincheberg i. M,) 

Zur Verbesserung der Schiilweide Salix americana Hort. 
Von W o I f g a n g  v.  W e t t s l e l n - W e s t e r s h e l m .  

Eine unserer wertvollsten Kulturweiden ist und die Pflanzen leiden daher stark unter Wild- 
Salix americana Hort., welche der Legende nach, verbil3. Da S. americana als Sch~ilweide yon 
um I88o durch v. HOEDT 
aus Nordamerika nach 
Tirschtiegel (Kreis Mese- 
ritz) gebracht wurde. Sie 
kommt bei uns nur bei 
miinnl ichen Exemplaren 
vor und ist systematisch 
entweder S. petiolaris 
Smith oder ein Hybrid aus 
S. cordata X S. petiolaris. 
Die im Handel vielfach be- 
sprochenen VarietSten sind 
als Bastarde von S. amygd- 
alina • purpurea oder S. 
alba • anzuspre- 
chen. In Polen wird S. 
americana unter demNamen 
S. myricoides Nicholsoni 
kultiviert. 

S. americana stellt ziem- 
lich hohe Kultur anspriiche. Gute Bodendurch- 
1/iftung ist Vorbedingung. Daher ist schwerer 
Lehmboden oder mooriges Gel~nde unbrauchbar. 
Die Spitzendfirre mu8 als Folge von Kulturfeh- 
lern und nicht als Krankheit aufgefal3t werden. 
Die leicht sieh absehiilende Rinde ist gerbstoffarm 

Der Ziichter, 3. Jahrg. 

Abb. r. Salix caprea viminalis • Sallx americana, in der Mitte der Bastard. 

grolJer wirtschaftlicher Bedeutung ist, wodurch 
auch die Variet/itensucht des Handels seine Er- 
kliirung findet, scheint eine ztichterische Ver- 
besserung dringend geboten. Von manchen 
Ztichtern wird erkl~rt, dab eine Staudenauslese 
gentigen wtirde, da die Kulturen ein Gemisch 
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