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Z U C H T E R  
4. J A H R G A N G  O K T O B E R  1932 H E F T  l0 

(Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut Itir Zfichtungsforschung, Mfincheberg, Mark.) 

U b e r  das  V e r h a l t e n  yon  $olanum demiss~tm, Solanum tuberosum und  ihren 
B a s t a r d e n  gegent iber  v e r s c h i e d e n e n  Herkihnften yon  Phytophthora infestans. 

(Vorl~ufige Mitteilung zur Frage der biologischen Spezialisierung yon Phytophtora infestans.) 

Von R. Sehlck. 

Seit dem Jahre 1928 laufen in Miincheberg 
Arbeiten zur Ziichtung krautf~iuleresistenter 
Kartoffelsorten. Diese Versuche wurden aufge- 
baut  auf Kreuzungen yon phytophthora- immu- 
nen knollentragenden Wildformen mit  europ~i- 
schen Kultursorten. Als phytophthora-immune 
Eltern dienten verschiedene Formen von Sola- 
rium demissum und Solanum an.tipovichii. Die 
Arbeiten ffihrten anfangs zu ~ihnlichen Ergeb- 
nissen, wie sie MOI~I~ER (2, 4, 5) bei den Ver- 
suchen mit seinen W.-Rassen 1 fand. In diesem 
Herbst  aber zeigten einige aus meinen Kreu- 
zungen hervorgegangenen Klone und S~imlinge 
ein v611ig abweichendes Verhalten. 

Von Dr. Sc~IMII~T, Streckenthin, erhielt ich im 
August Material yon Phytophthora in/estans, die 
nach mtindliehen Angaben die Mt~LLERschen 
W.-Rassen und alle - -  mehrere tausend - -  aus 
diesen hervorgegangenen Klone und S~imlinge 
pl6tzlich stark befiel, obwohl sich diese bei 
mehrj~ihriger Prtifung und mehrfacher ktinst- 
licher Infektion bisher als v611ig resistent er- 
wiesen hatten. Unbefallen blieben in Strecken- 
thin nut  einige Bastarde yon Solanum demissum 
• Sola~cum tuberosum und daraus gezogene F 2- 
und Fa-Pflanzen. Diese Tatsaehen legten die 
Vermutung nahe, dab sich dieses Jahr  in 
Streckenthin eine neue physiologische Rasse von 
Phytophora in/estam ausgebreitet hat. 

1 Die W.-Rassen roll MULLER gehen zurtick auf 
yon BROILI ausgefiihrte Kreuzullgen zweier llicht 
mehr bekannter sihdamerikanischer Wildformen 
mit Kultursorten. Da nach meinen bisherigen 
Versuchert phytophthora-immune Wildformell nur 
in Mexiko vorkommell - -  immune Kulturformen 
gibt es anscheinend tiberhaupt nicht - -  und 
BROILI nur WildIormen aus Mexiko und Chilo6 
zur Verffigullg standen, wird es sich wohl auch um 
eine mexikallische und n i c h t u m  eine in Chilo6 
vorkommellde Wildform handelm Auffallellde ge- 
meinsame Eigenttimlichkeiten meiner Solarium 
demissum-Bastarde mit dell M~LLERschen W.- 
RasseI1 machen es sehr wahrscheinlich, dab auch 
diese auf eille Kreuzung Solc~num demissum • So- 
larium tuberosum zurtickgehen. 

Der Ziichter, 4. Jahrg. 

Um diese Annahme zu prtifen, habe ich in 
Miincheberg Infektionsversuche mit  Phyto- 
phthora in/estans aus Miincheberg, Streckenthin 
und anderen Orten durchgefiihrt. Uber einen 
Teil der mit  den Herkiinften ,,Miincheberg" und 
,,Streckenthin" ausgeftihrten Versuche soil hier 
ganz kurz berichtet werden. 

Die Versuche wurden in der Weise durchge- 
fiihrt, dab Triebspitzen yon Kartoffelpflanzen 
in Kisten mi t  Sand gesteckt und im Gew~chs- 
haus in der iiblichen Weise mit  einer Zoosporen- 
Aufschwemmung infiziert wurden. Fiir jeden 
Klon oder Sfimling wurden in jeder Versuchs- 
reihe mindestens 3 Stecklinge benutzt  und die 
wichtigsten Ergebnisse j eder Versuchsreihe mehr- 
mals nachgeprtift. Die Streckenthiner Herkunft  
der Phytophthora i~/estans wurde auf Laub der 
NI~rLLERschen W.-Rassen, auf denen die Miin- 
cheberger Herkunft  nicht w~chst, welter gezogen. 
Als Miincheberger Herkunft  diente im Freiland 
gesammelte Phytophthora in/estam. Ob diese 
einen einheitlichen T y p  oder eine mehr oder 
weniger heterogene Population darstellt, konnte 
bisher noch nicht festgestellt werden. 

Einen die wichtigsten Ergebnisse darstellenden 
Auszug aus den Versuchsprotokollen zeigt Tab. I .  

Die bier benutzte Form von Solanum demissum 
ist also gegen beide Phytophthora-Herktinfte  
immun. Solarium tuberosum ist ftir beide anf~illig 
(vgl. Abb. I). Die bisher gepriiften F1-Klone 
sind ebenfalls alle immun. - -  Als Kri terium soll 
in allen F~llen gelten, ob Sporen gebildet werden 
oder nicht. - -  Wie die aus der Riickkreuzung 
dieser F 1 mit  Solanum tuberosum entstandenen 
F'~-Klone sich verhalten, kann aus den wenigen 
gepriiften Klonen dieser Generation nicht ent- 
schieden werden. Auf jeden Fall ist ein Teil 
(etwa 5o%) anf~llig ftir die Herkunft  M/inche- 
berg (Ergebnisse aus S~mlingsinfektionen). Unter  
den fiir die Herkunft  ,,Miincheberg" immunen 
gibt es solche, die fiir die Herkunft  ,,Strecken- 
thin" anf~llig sind (vgl. 29. 186/14). DaB es noch 
fiir die Herkunft  , ,Streckenthin" immune gibt ,  

lfl 
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Tabelle I. D a s  V e r h a l t e n  y o n  S. demissum, S.z'uberosv~m u n d  i h r e n B a s t a r d e n  g e g e n t i b e r  
d e n  P h y t o p h t h o r a - H e r k t i n f t e n  , , M / i n c h e b e r g "  u n d  , , S t r e c k e n t h i n " .  

. . keine makroskop i sch  s i eh tba ren  V e rg n d e ru n g en  auf den B lg t t e rn ,  
Ze ichenerk lgrnug:  ~ b + +  makroskop i sch  s ich tbare  t rockene  Flecke auf  den  B la t t e rn ,  

+ + +  m e h r  oder  weniger  gro[3e naBfaule Stel len auf  den  B lg t t e rn ,  
. . . . .  der  gr613te Tell der  BI~itter in Fgulnis ,  
- - - -  S teckl ing  v611ig ver fau l t ,  
S S S Sporenb i ldung ,  
$ 8 8 besonder s  s t a rke  Sporenbi ldung .  

Jedes  Zeichen bez ieh t  sich auf  den  Be fund  an e inem Steckling.  Als Kr i t e r ium,  ob anf~llig oder  
i m m u n ,  soil gel ten,  ob Sporen gebi lde t  werden  oder  n icht .  

Beze ichnung  der  Kar toffe l rasse ,  
E t t e rn  und  Genera t ion  

I n f e k t i o n m i t  Infekt ion  mi t  
H e r k u n f t  H e r k u n f t  

Mtincheberg S t recken th in  
Befund  nach  Befund  naeh  

5 7 _ 8  5 7 8 
Tagen Tagen Tagen  Tagen 

32 . 134o 
P 

B 257 
P 

S. demissum* . . . . . . .  

S. tuberosum ~ i , W o h l t m a n n "  

! 

+ + +  . . . + + +  
s - s s s s s  s s s  s s s  
+ + §  - - - - - -  + + +  

28. I3/1 
F1 

28. 14/3 
F~ 

28. 14/4 
F1 

29.37/3 
F1 

29.38/6 
F1 

S. demissum • S. tuberosum + 
, ,Zwickauer  Fr f ihe"  . . . + + 

Desgleichen . . . . . . . .  { 
�9 . + : _ • 1 7 7  

Desgleichen . . . . . . . .  + + § § § § 

S. demissum • S. tuberosum 
, ,Ro tka rag i s "  . . . . . .  + § + § + + 

Desgte ichen . . . . . . . .  { 
+ + +  + + +  

29. 172/5 
F~2 

29. 185/4 
F '  2 

28. 13/1 • S. tuberosum 
, ,Ro tka rag i s "  . . . . . .  

28. 14/3 • S. luberosum 
,,Mtitlers F r t i h e " .  . . . .  

29.  186/14 Desgle ichen . . . . . . . .  

n ich t  geprt i f t  a 
I 

32. 1127/1 29. 172/5 • S. tuberosum 
F '  a , ,A lma"  . . . . . . . .  

32. 1173/1 S. tuberosum , ,A lma"  • 
F'3 29. 185/4 . . . . . . . .  

32. 1169/1 Desgle ichen . . . . . . . .  
F '  a 

32. 1171/2 Desgleichen . . . . . . . .  
F'  a 

nich t  gepri i f t  a 
I 
i 

+ §  + §  

32. I2O7/I 29. 185/4 • S. tuberosum 
F '  a , , H a m b u r g e r  E i e rka r t . "  

32. 12o8/1 Desgle ichen . . . . . . . .  
F 'a 

32. lO82/2 29. 172/5 • S. tuberosum 
F'a , ,F lourba l l "  . . . . . . .  

32. lO88/1 Desgle ichen . . . . . . . .  
F '  a 

32. 1127/2 29. 172/5 X S. tuberosum 
F'a , ,A lma"  . . . . . . . .  

32 . lO82/1 29. 172/5 • S. luberosum 
F '  a ,, F lourba l l "  . . . . . . .  

I 

+ + +  + + +  

+ + + i + + +  

B e m e r k u n g e n  

n ich t  geprt if t  a 
+ + + ~ + + +  

1- n ich t  gepriif t  a 

• 1 7 7  s s s , i  . . . .  
+ + +  + + +  i 

s s s s s s  s s s ! s s s  
+ + +  + + ~ +  + + + i + + +  
S S S S S S  

_ 4 + + _ I + + +  
S S S  S S S  
+ 4 - +  

S S S i S S S  
+ + + ~ + +  + + +  - - -  

ssslSsg-- 
+ + + { + + +  4 - + +  . . . . .  

S S S  S S S  
�9 . + + +  + + +  - - - - - -  

S S S , S S S  
�9 . + + +  + + +  - - -  

S S 
§ § + + +  + + + _ _  ! __, 

S S S 8 8 8  i 
+ + +  + - +  + + +  + + •  
S S S S S S  
+ + +  + + + { + + + r + + +  

32. IO86/I Desgleichen . . . . . . . .  
F '  a 

1 Die fiir diese K r e u z u n g e n  b e n u t z t e  F o r m  von  
S. demissum erhie l t  ich im J a h r e  1927 yon  H e r r n  
Prof .  R. N. SALAM.KN u n t e r  der  Beze ichnung  S. utile�9 

2 Die ftir die t~reuzungen b e n u t z t e n  F o r m e n  yon  
S. luberosum s t a n d e n  ill d iesem H e r b s t  n i ch t  m e h r  
zur  Verft igung.  Sie un te r sche iden  sich von  \ u  

Siehe Abb.  1. 

Pr t i fung im So mmer  1931 

Pr t i fung  im So mmer  1931 

Am E n d e  der  Vegeta t ions-  
per iode gepriif t .  Dahe r  seh 
s ta rke  Fgulnis.  Bei Pri i fung 
im Sommer  1931 verhie l ten  
diese Klone sich ebenso wie 
28. I3/1 + 28. 14/3 . 

Pr i i fung im Sommer  1931 

Pr t i fung im Sommer  1931 

Siehe Anm.  bei 28. 14/4. 

Siehe Abb.  2. 

Siehe Abb.  3- 

Siehe Abb.  4- 

+ + + ! + + +  

m a n n  im al lgemeinen durch  eine e twas  schnelIere 
E n t w i c k l u n g  der  Ph. i@sta~zs. 

Diese F o r m e n  s t a n d e n  in d iesem Jah re  nur  auf  
me inem Versuchsfe ld  in lBarkow und  k o n n t en  dahe r  
in die Pr t i fung n ich t  e inbezogen werden.  
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darf man aus dem Verhalten der F '  3 schliel3en. 
In der einen F%-Familie (Nachkommen von 
29. 185/4) erh/ilt man nur Typen, die entweder 
anf~llig fiir beide Iterkiinfte (vgl. 32. 1173/I) 
oder mindestens anf~llig ftir die Herkunft  
,,Streckenthin" sind (vgl. 32. 1169/1 usw. und 

Pflanzen aus dieser Familie auf ihr Verhalten 
gegeniiber der Herkunff ,,Streckenthin" gepriift 
wurden. Uber die H/iufigkeit der verschiedenen 
Typen l~il3t sich zunfichst nichts sagen. Einmal 
ist das gepriifte Material zu klein und auBerdem 
wurde der allergr6Bte Teil der ffir die Herkunft 

Abb. I. Blfitter der Sorte Wohltmann. Links infiziert mit  der Her- 
kunft  , ,Streckenthin",  rechts infiziert mit  der Herkunft  , ,Mtincheberg"; 

in beiden F/illen gleichm~igiger Befall. Infektion am Io. 9. 32. 
Aufnahme am 16 .9 .32 .  

Abb. 2). In der anderen F%-Familie (Nach- 
kommen von 29. 172/5 ) erh~ilt man folgende 
Typen: Anf~illig fiir beide Herktinfte (vgl. 
32. 1127/1), anffillig nur ftir Herkunft  ,,Miinche- 

Abb. 3- B15.tter der Pfianze 32. lO88/1. Links infiziert mit  der 
Herkunft  , ,Streekenthin",  rechts infiziert mit  der Herkunft  ,,Mtinche- 
berg";  nur yon der Herkunft  ,,Mtincheberg" befallen. Infektion am 

19.9- 32- Aufnahme am 26 .9 .  32. 

,,Miincheberg" anffilligen Pflanzen bereits bei 
den S~mlingsinfektionen vernichtet, so dab die 
H~iufigkeit der Gruppen ,,ftir Herkunft  Mtinche- 
berg" anf~illig, fiir Herkunft , ,Streckenthin" 
resistent" und ,,fiir beide Herkiinfte anf~illig", 

Abb. 2. B1/itter der Pflanze 32. I169/1. Links infiziert mit  der 
Herkunf t  ,,Streekenthin", rechts infiziert mit  der Herkunft  ,,Mtinche- 
berg";  nut  yon der Herkunft  , ,Streekenthin" befallen. Infektion am 

io. 9 .32 .  Aufnahme am 16. 9. 32. 

berg" (vgl. 32. lO82/2 usw. und Abb. 3) und re- 
sistent gegen beide Herkfinfte (vgl. 32. lO82/1 
usw. und Abb. 4). Ob der Typ ,,nur anf/illig ffir 
die Herkunft  ,Streckenthin'" in dieser Familie 
iiberhaupt nieht vorkommt, 1/iBt sich mit Sicher- 
heit noch nicht entscheiden, da bisher nur 15 

Abb. 4. Bl~itter der P/lanze 32. ~o82/I.  Links infiziert mit  der 
Herkunl t  , ,Streckenthin",  rechts infiziert mit  der I-Ierkunft ,,Mfinche- 
berg";  yon beiden Herktinften unbefallen. Infektion am io. 9. 32. 

Aufnahme am 16.9- 32. 

aus dem augenblicklich vorhandenem Material 
iiberhaupt nicht~mehr ermittelt werden kann. 

Aus den eben aufgeftihrten Versuchen geht 
eindeutig hervor, dab bei Phytophthora in/estam 
physiologische Rassen vorkommen, dab es auch 
innerhalb dieser Art Formen gibt, die sich durch 

19" 
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ihre verschiedene Pathogenit/it gegen/iber ver- 
schiedenen Rassen ihrer Wirtspflanze charak- 
terisieren lassen. Bisher haben alle Autoren 
(BERG (I), MOLLER t (3, 4, 5), REDDICK (6) 2) ge- 
glaubt, dab mit  spezialisierten Formen von 
Phytophthora in/estans nicht zu rechnen ist. DaB 
diese Annahme irrig war, zeigen die jetzt vor- 
liegenden Tatsaehen. Allerdings hfitten wohl 
friihere Beobachtungen schon zu einigem Zweifel 
fiihren k6nnen. Mi)LLXR (3) hat te  bet 12 unter- 
snchten Herkfinften von Phytophthora in/estans 
auBerhalb der Fehlergrenze liegende Unter- 
schiede morphologischer und physiologischer Art 
festgestellt und diese als Mutationen einer hypo- 
thetischen Ausgangsform aufgefal3t. Wenn nun 
Mutationen auch in bezug auf die Virulenz (vgl. 

(wahrscheinlich identisch mit Solanum edinense) 
nach 2oj~ihriger Kultur, w~ihrend der es sich 
immer v611ig immun gegen Phytophthora in- 
/estans gezeigt hatte,  yore Jahre I9o 7 ab be- 
fallen wurde. SALAMAN erkl~rte dies durch eine 
physiologische Ver~inderung der Pflanze. Diese 
Spezies war ntimlich 2o Jahre  lang v511ig steril 
gewesen und lieferte seit I9o 7 Beeren. Diese Um- 
stellung der Pflanze auf sexuelle Fortpfianzung 
sollte die Ursache fiir die verringerte Resistenz 
seth. Es liegt wohl nfiher, wie auch REDDICK 
(6 S. 492) bereits erw~ihnt, anzunehmen, dab im 
Jahre 19o 7 eine neue physiologische Rasse von 
Phytophthora in[estans auffrat,  die auch Solarium 
edinense befallen konnte. 

Nach meinen Versuchen ist Solarium edinense 
weder gegen die Herknnft  ,,Mfincheberg" noch 
gegen die Herkunft  , ,Streckenthin" immun. 
Jedoch verhalten sich beide Herkiinfte sehr ver- 
schieden (vgt. Tabelle 2 und Abb. 5). 

Tabelle 2. Das  V e r h a l t e n  von  Solarium edinense 
gegen i ibe r  den P h y t o p h t h o r a - H e r k f i n f t e n  

, ,Mt incheberg"  und , , S t r e c k e n t h i n " .  
Zeichenerklttrung siehe Tabelle i. 

Solanum 
edinense ~ 

Infektion mit Her- 
kunft Mfincheberg 

Befund nach 

5 7 9 
Tagen Ta  en Tagen 

S S S  
+ + + i + §  §  

Infektion mit Her- 
kunft Streckenthin 

Befund nach 

5 7 9 
Tagen T en Tagen 

sss sss! 

Abb. 5. Bla t ter  volt Solanttm edi~e~,se. Links infizier~ mit dec 
Herkunft , ,Streckenthin",  rectlts infiziert mit  der Herkunf t  ,,Mfinehe- 
berg";  yon der Herkunft  ,,Streekenthin" sehr s tark  befallen, yon 
der Herkunft  ,,Mfineheberg" kaum besch~digt. Infektion am io. 9 .32 .  

Aufnahme am i 6 . 9 .  32. 

MOLI~R (3) S. 204) bet Phytophthora in/estans in 
gr6fierer H~iufigkeit vorkommen, so durfte wohl 
die M6glichkeit des Auftretens von Formen, die 
auch bisher noch resistente Rassen befallen, 
nicht v611ig abgelehnt werden. 

Anscheinend ist auch bereits einmal das Auf- 
treten ether neuen physiologischen Rasse von 
Phytophthora in/estans beobachtet  worden. 
SALA~AN (7) berichtet, dab Solanum etuberosum 

1 MOLLER (5) S. 321 �9 �9 . ist es sehr gfinstig, dab 
bet dem Krankheitserreger eine biologische Spezia- 
lisation an die verschiedenen YVirtsrassen... nicht 
besteht. MfJLLER (3) S. 2Io: Eine lKomplizierullg 
der ztichterischen Arbei• durch eine ,,biologische 
Spezialisierung" der B io typen . . .  ist also nicht zu 
erwarten. 

2 REDI)ICK (6) S. 494: No evidence on this 
question (biologische Spezialisation, der Verf.) has 
been found in the literature of the subject, volu- 
minous as it is. 

Im  Freiland ist Solanum edinense in Mfinche- 
berg praktisch immun. Es ist sehr wahrschein- 
itch, dab die Herkunft  , ,Streckenthin" diese 
Spezies aueh im Freiland bef~illt. In Miincheberg 
hat alIerdings dieser yon SALAMAN stammende 
Klon noch niemals Beeren angesetzt. 

Fiir die Zfichtung bedeutet das Vorkommen 
physiologischer Rassen bet Phytophthora in/es- 
tans eine auBerordentliehe Komplizierung der 
Arbeit. Ha t  schon die Schaffung der ersten 
brauchbaren Kulturformen, die gegen die alten 
Rassen resistent waren, tiber 2o Jahre bean- 
sprucht, so ist heute die Schaffung von immunen 
Sorten, wenn tiberhaupt, nur bet Aufwand ganz 
erheblicher Mittel denkbar. Da die Verbreitung 
der physiologischen Rassen mit dem ausge- 
dehnten Kartoffelsaatguthandel wahrscheinlich 
auBerordentlich schnell erfolgt, k6nnen nur gegen 
alle Rassen resistente Sorten zum Ziel Kihren. 

1 Diese Form erhielt ich im Jahre I927 ebenfalls 
von Herrn Prof. R. N. SALAMAN unter der Bezeich- 
hung ,,Solarium etuberosum, wahrscheinlieh iden- 
tisch mit Solarium edinense". 
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Zun~ichst stehen noch einige gegen die bisher 
bekannten physlblogischen Formen resistente 
Kartoffelrassen zur Verftigung. Ob noch weitere 
physiologische Rassen vorkommen, muB durch 
eingehende Priifung festgestellt werden. Nach 
den bisherigen, noch nicht abgeschlossenen Ver- 
suchen mit  zahlreichen Herktinften ist es sehr 
wahrscheinlich. Uber diese Versuche und das 
Verhalten der physiologisehen Rassen auf ver- 
schiedenen knollentragenden Solanum-Spezies 
soll sp~iter berichtet werden. 

L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s .  
i. BElaG, A. : Tomato late blight and its relation 
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45--72 . 

3. )/~LLI;R, K. O. : Variabilitgtsstudien bei t~hy- 
tophthora infestans unter besonderer Berticksichti- 
gung der Frage nach dem Vorkommen ,,biologischer 
Rassen". Arb. Biol. Reichsanst. 1928 , 16, 198--211. 

4. M/2I.I~E~, K. O. : Ober die Zfichtung kraut- 
fguleresistenter I~2artoffelsorten (vorl. Mitteilung). 
Z. Pflanzenziichtg 1928 , 13, 143--156. 

5. M OLLER, K.O. :  Uber die Phytophthora- 
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7- SALAMAN, R.N. :  The Inheritance of Colour 
and other Characters in the Potato. J. Genet. 191o, 
I, 7--46. 

(Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Ziichtungsforschung, Mtincheberg i. M.) 

Beerenobstziichtung. 
Von 1% {3rttber, 

W/ihrend die Erkenntnisse der Vererbungs- 
forschung in Deutschland schon seit Jahrzehnten 
in der landwirtschaftlichen und g/irtnerischen 
Pflanzenzfichtung mit grogem Erfolg angewandt 
werden, hahen sie in der Obstztichtung bis auf 
die jiingste Zeit noch recht wenig Eingang ge- 
Iunden. Mit dieser Feststellung soll den Ver- 
diensten hervorragender Fachleute, deren Ziich- 
tungsarbeit  wir ja unsere besten Obstsorten 
verdanken, und welche zum Teil schon auf die 
grogen M6glichkeiten systematischer Ztichtung 
auf breiter Basi s hingewiesen haben, nichts ge- 
nommen werden. Beim Grol3obst ist ziichterisch 
auch bedeutend mehr bei uns getan worden als 
gerade beim Beerenobst. Zwar haben wir eine 
groBe, vielleicht zu groBe Zahl teilweise recht 
wertvoller Sorten in Anbau. Aber bei genauerer 
Nachprfifung zeigt sich, dab diese zu einem sehr 
betr/ichtlichen Teil yon anderen L~ndern fiber- 
nommen worden sind. Es ist aber gar keine 
Frage, dab eine breit angelegte systematische 
Z/ichtung mit  weitgehender Arbeitsteilung unter 
alle daran interessierten I~reise ungleich Wert-  
volleres fiir unsere besonderen klimatischen und 
wirtschaftlichen Verh~ltnisse als das bisher Vor- 
handene schaffen k6nnte. 

Drei Richtlinien sind es, die fiir die Pflanzen- 
zfichtung heute in erster Linie maBgebend sind: 
Die Erzeugung der zur Bedarfsdeckung im 
eigenen Land n6tigen Menge und Auswahl an 
Nahrungsmitteln, die Erzielung guter Qua- 
lit~t im weitesten Sinne und die Senkung der 
Erzeugungskosten. 

Wir wollen uns nunrnehr der Betrachtung der 
wichtigsten Beerenobstformen zuwenden, mit  
Ausnahme der Heidelbeeren, fiber deren Ziich- 
tung schon yon anderer Seite ill dieser Zeit- 
schrift ausf/ihrlich berichtet wurde. Botanisch 
handelt es sich um Vertreter tier drei Gattungen 
Rubus, Ribes und Fragaria. 

I. R u b u s .  

Diese ungeheuer artenreiche Gattung ist fiber 
den ganzen Erdball, v o n d e r  subtropischen bis 
zur zirkumpolaren Zone verbreitet. Die groBe 
Formenfiille und das oft gleichzeitige Auftreten 
verschiedener Arten an demselben Standort 
bringen es mit  sich, dab neben den, ,guten Arten" 
auch eine recht betr~chtliche Zahl natiirlicher 
Bastarde herl~uft. AuBer durch Bastardierung 
scheint aber auch eine ziemlich weitgehende 
Neubildung yon Formen durch Mutation stat t-  
zufinden (LIDFORSS, 1914). Ftir den Zfichter ist 
somit ebenso wie fiir den botanischen Systema- 
tiker ein reiches Feld der Bet~itigung gegeben. 

Von den wirtschaftlich und ztichterisch bereits 
genutzten Arten und solchen, welche zur Kul- 
tivierung vielleicht noch in Zukunft  in Frage 
kommen, kann im Rahmen dieser Arbeit nut  
ein kleiner Teil behandelt werden. 

Wirtschafthch an erster Stelle steht die 
Untergat tung Idaeobatus, welche die echten 
Himbeeren umfaBt. Durch die Besonderheiten 
in Farbe und Geschmack tier Beeren, welche 
leicht yore Fruchttr~ger 16sen, durch dell auf- 
rechten und schw~icheren Wuchs und die geringe 


