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seuchung beide Sorten wieder den gleichen Ertrag, 
namlich 90 ~o des H6chstwertes liefern. 

Umgekehrt kann man aber auch rnit hSheren 
Ertr~tgen rechnen, als sie unsere Kurven zeigen, 
n~imlich dann, wenn einige Kranke schon w~thrend 
der Vegetationsperiode ansfallen und dadurch den 
gesunden Nachbarstauden eine tippigere Entwicklung 
erm6glichen. Die aus viruskranken Knollen hervor- 
gegangenen ,,sekund~ir kranken" Stauden sind h~tufig 
derartige Kiimmerer, die in sich selbst iiberlassenen 
Feldern, wo sie nicht vom Menschen beseitigt werden, 
oft nicht mehr zum Knollenansatz gelangen, da sie 
von den gesunden Nachb'arstauden iiberwuchert 
werden, die ihrerseits einen gr6geren Ertrag liefern. 

S c h l u g b e t r a c h t u n g .  

Die Abh~ingigkeit des Ertrages ether Kartoffelsorte 
yon ihrem Virusbefallsgrad und ihrer Toleranz er- 
weist sich als eine in zwei Richtungen gehende Wir- 
kung der Toleranz. Eine Beeinflussung der Befalls- 
ausbreitung durch die Toleranz, und zwar eine Ver- 
langsamung kommt dann zustande, wenn bet ether 
geringen Toleranz die Kranken in dem Sinr~e ge- 
sch~tdigt werden, dab die Anzahl der Befallenen 
durch Absterben von kranken Stauden oder Bildung 
einer niedrigeren Knollenanzahl herabgesetzt wird. 
Die Verminderung der Anzahl der Kranken kann bet 
sehr geringer Toleranz so weit gehen, dab bet Solten, 
bet denen der Quotien t aus !nfektiousresistenz und 
Toleranz eine gewisse umweltabh~ingige Gr6ge iiber- 
schreitet, eine v611ige Gesundung angestrebt ~ird. 
Andere Wirkungen der Toleranzfaktoren, wie z. B. 
gehemmtes Gr6genwachstum und vermindertes 
Kaollengewicht bet den Krankei1 beeinflussen nicht 
die Befallsausbreitung, sir~d aber yon Bedeutung fiir 
den Ertrag. 

Fiir die Beurteilung der Wirkung der Toleranz auf 
den Ertrag ist neben dem Befallsgrad des Feldes der 
Ertragsausfall pro kranke Staude maBgebend, wobei 

es keine Rolle spielt, ob die kraItken Stauden sich 
durch ihre Knollenanzahl oder -gr613e oder in beidem 
von den Gesunden unterscheiden. 

Da bet gleichem Befallsgrad die Sorten m i t d e r  
gr6gten Toleranz die besten Ertr~tge liefern, anderer- 
seits aber bet geringer Toleranz die Befallsausbreitung 
verlangsamt wird, i s t es  in vielen F~tllen schwer zn 
entscheiden, ob man der hohen oder niedrigen Tole- 
ranz den Vorzug geben soll. Gelingt es aber, den 
Quotienten ans Infektionsresistenz und Toleranz so 
grog zu machen, dab die Sorte durch natiirliche Aus- 
lese ihre Kranken gr613tenteils selbst ausmerzt und 
somit ether Gesundung zustrebt, so bietet diese 
Kombination von groger Infektionsresistenz mit 
geringer Toleranz unzweifelhaft die gr6geren Vor- 
teile gegeniiber ether Kombirtatiort dersetberL In- 
fektionsresistenz mit ether hohen Toleranz, weil im 
ersten Falle kein nennenswerter Befall und damit 
keine nennenswerten Ertragsausf~ille zustandekom- 
men k6nnen, w~ihr.end bet hoher Toleranz mit zu- 
nehmender Verseuchung im allgemeinen auch ein 
weiteres Absinken der Ertr~ige eintritt und augerdem 
unerw/insehte hfektionstlerde geschaffen werden. 
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In der Nacht yore 8, znm 9. Juni 195o verstarb in 
O6ttingen im 72. Lebensjahr der Mitbegriinder, 
Zuchtleiter und Geschaftsfiihrer der Pommerschen 
Saatzucht G. m. b. tt. Mit seinem Tode verliert die 
deutsche Kartoffelz/ichtung einen ihrer fiihrenden 
K6pfe, dessen Name weit tiber Deutschlands Gren- 
zen hinuus bekannt gewesen ist. Schon sehr frfih- 
zeitig hatte STORMER, der damalS an der Landwirt- 
schaftskammer in Stettin wirkte, erkannt, dab die 
deutsche Kartoffelz/ichtung auf eine neue Grundlage 
zu  stellen war. Die Erzeugung yon hochwertigem 
Pflanzgut und die Z/ichtung rLeuer Sorten waren die 
wichtigsten Aufgaben, die der yon ihm gegriindeten 
Saatzuchtgesellschaft gestellt wurden. Wer Gelegen- 
heit halle, einen der yon ihm geleiteten Zuchtbetriebe 
kennenzulernen, weig, dab STORMER die Erhaltungs- 
ztichtung zu einem hohen Grade der Vollkommenheit 
entwickelte, wobei er den ackerbaulichen Belangen 

stets groBe Beachtung schenkte. DaB seine Liebe 
auch der Serradella gait, erkl~irt sich aus seiner tgber- 
zeugung, dab gerade diese Pflallze eine besonders gute 
Vorfrucht Iiir Pflanzkartoffelfl~chen darstellt. Er 
war ether der ersten deutschen Kartoffelzfichter, der 
erkannte, dab dem Pflanzgutwert gr6gte Aufmerk- 
samkeit zu schenken war. Aus dieser l~berlegung 
heraus war es zwangslfmfig, dab er sich schon sehr 
friihzeitig dem Studinm des Kartoffelabbaues zu- 
wandte und in Wort nnd Schrift immer wieder auf 
die Bedeutung dieser Fragen hinwies. Sp~iter wurde 
er ether der eifrigsten Verfechter der Fordernng, die 
Erkenntnisse der Virusforschung ouf die Pflanzgut- 
produktion und die Kartoffelziichtlmg zu tibertragen. 
tlierfiir hat er sich his in die jiingste Zeit mit seinem 
ganzen Temperament und seiner ganzen Beredsam- 
keit eingesetzt nnd land in seiner Toehter, Frau Dr. 
INGE V. BERNUTH, eine ebenso eifrige and wertvolle 
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t t e l f e r in .  NiL v ie len  d e u t s c h e n  K a r t o f f e l s o r t e n  wi rd  
se in  N a m e  s t e t s  v e r k n i i p f t  b le iben.  Als  de r  zwei te  
W e l t k r i e g  seine A r b e i t  in  P o m m e m  z u m  Er l i egen  
b rach te ,  h a t  er se in  L e b e n s w e r k  noch  e i n m a l  neu  
g e s t a l t e t  u n d  h e u t e  i s t  d ie  P.  S. G. wieder  zu  e inem 
f e s t s t ehenden  Begr i f f  geworden .  Die  F r f i ch te  de r  a uf 

d e m  Z u c h t g u t  B l i ckwede l  ge l e i s t e t en  A r b e i t  werden  
hof fen t l i ch  in  n i c h t  a l lzu  ferner  Ze i t  wieder  de r  ge- 
s a m t e n  d e u t s c h e n  L a n d w i r t s c h a f t  z u g u t e k o m m e n ,  
wenn  d ie  t r e n ~ e n d e n  S c h r a n k e n  zwischen  d e m  Osten  
u n d  W e s t e n  unseres  V a t e r l a n d e s  gefa l len  sind.  

M. K1. 

BUCHBESPRECHUNGEN. 
HANDBUOH DER PFLANZENZUOHTUNG. Herausgegeben 
yon Th. Roemer nnd W. Rudorf, Liefg. 2 7. ]3d. V, ]3ogen 
19 23. 26 Textabb.  S. 289--368. Berl in:  Parey  1949. 
GemGsekohlarten yon HE~BERT LAMPRECHT, Landskrona /  
Se.hweden. 

Die ]3ezieher des Hdb.  werden dem Verlage Dank  
wissen, dab  es ihm endlieh gelang, seine, seit  Herbs t  
1944 unterbrochen gewesenen Lieferungen je tz t  fort-  
zusetzen und baldigen AbschluB des, allen pflanzen- 
ziichterisch interessierten Kreisen uuentbehrl ich ge- 
wordenen, Werkes in Aussicht  zu stellen. Es werden im 
ganzen noch etwa 5 Lieferungen zu erwar ten  seth, yon 
denen 3 kurz hintere inander  erschienen. In  der Liefe- 
rung 27 beendet  H. LAMPRECHT, Landskrona/Schweden 
das Phaseoluskapi tel  mit  dem Schriftennachweis und 
I~BL seinen Bei t rag i iber Gemiisekohlarten Iolgen, be- 
ginnend mit  Systematik,  Verwandtsehaft ,  t I e rkunf t  
und Zytologie der fiinf als Gemtisepflanzen haupts~ch- 
lich bekaunten  und genetisch sich nahestehenden Arteu.  
Von ihnen kommen nur die in Nutzung genommenen 
3 Brassicaarten: napus, oleracea und rapa zu eingehender 
zfichterischer Darstellung, insbesondere die Kopfkohle:  
Grtinkohl, Kopfkohl  und Wirsing, Rosenkohl, ]31umen- 
kohl  und Kohlrabi .  Hinsicht l ich der  als Gemi~se ver- 
wendeten Sorteu yon Kohl- und Wasserri ibe gilt  das-  
selbe, was im Abschni t t  Brassica-Futterpflanzen Bd. i I I  
tiber Fut te r r i ibeu  gesagt  wurde. Es schlieBeu sich Aus- 
fiihrungeu tiber Best~ubungs- und Kreuzungsverh~lt-  
nisse, sowie Variabil i t~t  der  Werteigeusch~ften,  wie 
Reifezeit, SchoB-Platz-Lagerf~higkeit  uud chemische 
Zusammensetzung an. Letztere  is t  hinsichtl ich Trok- 
kensnbstanz und Protein  bet den einzelnen Arten ~uBerst 
versehieden, was erst  in neuerer Zeit Beachtung fand. 
Auf ihre Vererbung nnd Beeinflussung durch 6ko- 
logisehe Fak to ren  wird verwiesen und bisher dar i iber  
vorliegende Gehal tsanalysen angegeben. Ftir  WeiB- 
kohl  beispielsweise werden enge Zusammenh~nge zwi- 
schen Gehalt  an Trbstz.  und Tagesl~nge aufgezeigt,  
dab  seine Stoffprodukt ion s t a r k  you ihr  abh~ngig ist. 
Bet Beurtei lung yon Trockensubstanzwerten sind daher  
stets die Brei tengrade zu bert ieksichtigen unter  denen 
sie gewonneu wurden, t te rvorgehoben wird aueh der  
bet den einzelnen Ar ten  sehr uuterschiedlich hohe Vita- 
minwert, was zukiinftige Z~ichtung zu beachten  haben 
wird. Die anMytischeu NKethoden werdeu mitgeteilt .  
Vererbung yon Eigenschaf ten is t  nur ftir eine Reihe you 
Variet~ten und im besondereu bisher far :  Bta t t fa rbe  
und Form, Kopfbilduug, Wuchstypus ,  Schossen, F ruch t -  
barkei tsverhMtnisse und Resistenz gegen Fusarium oon- 
glulinans Iestgestell t .  Ausfiihrungen iiber Zfichtungs- 
methoden,  Saatgewinnung, Zuchtaufgaben wie Sorten- 
merkmale und der Schriftennachweis beschlieBen die z. T. 
durch Originalzeichnungeu verdeut l ich ten  Anleitungen.  

H. HEYN, Gemiiseerbsen, Rast~tt .  
Da wesentlichstes IVIerkmal zur Unterscheidung yon 

Gemiise- tlnd Saaterbsen in ihrer  Nutzungsar t  bes tehi ,  
die einen im grfinen Zustand die anderen reif geworden 
zu  verwenden, kanu  der Verfasser hinsicht l ich Syste- 
matik,  Verwandtschaft ,  Formenreichtum, Var iabi l i t~t  
und Vererbung ant seine entsprechenden Ausffihrungen 
iu Bd. I I I  verweisen. Aus ether beigegebenen Liste der  
Symbole der  Erbfak to reu  geht  hervor, dab  Pisum weit-  
gehend bereits  genetisch durcMorscht  ist, was bet der  
leiehteu Kreuzbarkei t  verst~ndlich.  Daher  der  seh~ 
friihe ]3eginn - -  im Vergleich zu anderen Kul turpf lan-  
szen - -  mit  systematischen Kreuzungen und der daraus 
ents tandene,  verwirrende Formenreichtum.  Die 13e- 
schreibung morphologischer Eigenschaften n immt daher  

einen entsprechenden weir gr6Beren Raum ein, Abbil-  
dungen der  s t a rk  var i ierenden Htilsen- nnd Kornformen 
gew~hren guten E i u b l i c k  in ihre lVfannigfaltigkeit. Bet 
Beurtei lung physiologischer Eigeuschaften erforder t  die 
Nutzungsar t  ihre Besonderheiten.  Als ausgesprochene 
Langtagpf lanzen ver t ragen die bisherigen Soften keine 
sp~ten Aussaaten,  an twor ten  unter  Verkiirzung der  vege- 
tat iveu Phase mit Ertragsabfal l .  Erwtinscht  wgren also 
tagneutrale Formen,  um das begehr te  Gemiise w~hrend 
des ganzen Sommers genieBen zu k6nnen. Bet Auf- 
stellung yon Zuehtzielen sind Rfieksichten ant  Erzeuger 
und Verbraucher  zu nehmen. Hierbei  verdienen Be- 
miihungen, objekt ive  Methoden zur Beurtei lung yon 
Qual i t~tsmerkmalen zu gewinnen, hervorgehoben zu 
werden. Resistenzziichtung gegen eine Reihe wir tschaf t -  
lich, den Anbau rech t  beeintr~cht igender  Krankhei ten  
s teckt  noch in den Anf~ngen, verheiBungsvolle Ans~tze 
sind vorhanden.  DerVerfasser  s tel l t  mit  Recht  die Frage,  
weswegeu Markerbsen gegentiber Pahlerbsen noch n icht  
die ihnen, t ro tz  ihrer  Vorzfige, zustehende volkswir t -  
schaf t l iche  und daher  ers trebenswerte  Rolle im Anbau 
einger~umt wird, die sie verdienen. Sie stud weir stiBer, 
wohlschmeckender,  werden, ~Itergeworden, weniger leicht  
ha r t  nnd b i t te r .  AuBerdem sind von den meis ten Soften 
auch die Htilsen, weil zu genieBen, verwer tbar .  He YN 
hebt  auch die Tatsache hervor, dab  in Haus-  und Klein- 
g~rten dreimal  so viel Gemiiseerbseu angebaut  werden 
wie im {eldm~Bigen oder  Erwerbsgar tenbau geschieht .  

Sortenregis termerkmale und Schrif tennachweis be- 
schliegen den Absatz .  

A. H. BREMER, Salat, Lactuca sativa L., u Stjgrda- 
(Norwegen). 

Ebenfalls wie die Kohlar ten  sind Sala te  al te Kul tur-  
pflanzen. Meist werden 4 Unterar ten  angenommen: 
Lactuca sat iva var.  angustana, var.  /oliosc~, var. longi- 
[olia var. capitc~ta. Zu den le tz ten drei  geh~bren sowohl 
Winter-  und Frf ihjahrs-  als auch Sommersalate .  Man 
unterscheidet  LangtagssMate deren Sehossbildung durch 
verkiirzte Tagesl~nge sehr verz6gert  wird  und tag-  
neutrale Sommersa!ate,  bet denen Schossbildung nicht  
beeinflugt  wird. 

Bet der  genetischen Zusammensetzung interessier t  far  
die Ziiehtung vornehmlich das eine Fak to renpaar ,  wel- 
ches die Schossbildung lenkt.  Daneben sind die Fak-  
toren  yon Bedeutung,  welche B la t t fo rm und F~rbung 
bedingeu. Fttr  die kitnftige Ztichtung ambedeu t sams ten ,  
weil grundlegend,  is t  wohl die vom Veriasser  und GRANA 
erfolgte Kl~rung der Vererbungsverh~Itnisse,  die zur 
Kopfbi ldung ftthren, dab  sie also photoper iodisch be- 
d ingt  ist. DaB diese Abh~ngigkei t  auch bet der  N~assen- 
bi ldung der  Fall ,  haben  dann  1RUDORF und STELZNER 
ebenfalls nachweisen k6nuen. Der Verfasser vermag eine 
ganze Reihe yon Ergebnissen bisheriger  Fak to renana -  
lyseu anzufiihren, die i/ir Aufstel lung kt tnft iger  Zucht-  
ziele wertvolle Fingerzeige geben. Den Ausfi ihrungen 
sind recht  gute, plast isch wirkende,  Abbi ldungen bet, 
gegeben.  Hinweise auf aussichtsreiche Resistenzzi~ch- 
tung, lVfitteilung yon Sor tenmerkmalen  ifir die Aner- 
kennung und der  Schrif tennachweis b i ldeu den SchluB. 

G. BEOKER und P. VOGEL, Rettich und Radies. Raphanus 
Raphanistrum sativus var. esculentus Metzger, Alef, Qued- 
linburgl 

Den SchluB d e r  Lieferung b i lde t  der  Bei t rag  tiber 
Re t t i ch  und Radies.  Auch bet diesen Pi lanzen handelt  
es sich um Gew~ehse, die im A l t e r t u m  bekann t  und ge- 
hau l  wurden. Wahrscheiul ich is t  ihre t-Ieimat im Sttd- 
osten des lV[ittelmeeres zu suchen, you dor t  scheint  ihre 


