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Vorwort 
Das grol3e Interesse, das dem Anteil der Pflanzen- 

zfichtung an der Ertragssteigerung im Augenblick ent- 
gegengebracht wird, nimmt nicht zuletzt seinen Aus- 
gang yon der Arbeit Mt~'TZlNGS (IO), in der die Er- 
folge der schwedischen Getreidezfichtung eine 5ko- 
nomische Auswertung erfnhren. Die in SvalSf fort- 
]aufend durchgeftihrten Ertragsvergleiche zwischen 
alten Landsorten und neuen Zuchtsorten lassen die 
erheblichen zfichterischen Fortschritte erkennen, die 
bei Gerste und Sommerweizen zu einer Ertragsstei- 
gerung yon 12~ bei Haler von I4, bei Roggen von 
15 und bei Winterweizen von 24~o in einem Zeitraum 
yon rund 60 Jahren geftihrt haben. ]3ezogen auf die 
gegenwartigen Getreideanbaufl~ehen Schwedens, er- 
w~iehst daraus ft~r die schwedische Volkswirtschaft ein 
j~ihrlieher Gewinn yon mindestens 78 Millionen Kro- 
nen, dem ein Gesamtaufwand ffir die Zfichtungs- 
arbeiten yon insgesamt I5Millionen Kronen in 
60 Jahren gegenfibersteht. 

In ~]bertragung dieser Betrachtungsweise auf deut- 
sche Verh~iltnisse sch~tzt 13OEKHOLT (3) den aus den 
zfichterischen Fortschritten ftir die gesamte deutsche 
Land- und Forstwirtschaft erwachsenden Nutzen auf 
j~ihrtich 1,5 Milliarden DM. Der private Chm:akter der 
deutschen Pflanzenzfichtung erlaubt es jedoch nicht, 
Aussagen fiber die HShe der Aufwendungen ffir die 
Pflanzenzfichtung zu machen. DaB auch unter deut- 
schen Verh~ltnissen die einzelnen Getreidearten recht 
unterschiedliche zfichterische Verbesserungen erkennen 
lassen, konnten PANSE (IX) und MnvEI~ (9) in ihren 
Untersuchungen nachweisen. 

Ffir die Kartoffel, eine unserer wichtigsten Kultur- 
pflanzen, liegt bisher eine derartige monographische 
Untersuchung noch nicht vor. Die zweijfihrige T~itig- 
keit des Verfassers am Institut ftir Pflanzenzfichtung 
in Grol3-Ltisewitz, noch melir aber die Widersprtiche 
der Literaturmeinungen, die auch in dem I95o er- 
schienenen Handbuch der Landwirtschaft (8) teilweise 
ihren Niederschlag gefunden haben, waren Veran- 
lassung, den Einflul3 der Ztichtung auf die Ertrags- 
steigerungen im Kartoffelbau einer eingehenden Be- 
trachtung zu unterziehen. 

1, Die Ertragsleistungen der Kartoffel in 
Deutschland im Spiegel der  S t a t i s t i k  

Die grol3e Zahl yon Untersuchungen fiber die Ent- 
wicklung der Ertragsleistungen einzelner Kultur- 
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pflanzen in Deutschland basieren zu ihrem fiberwie- 
genden Tell auf den Angaben der Statistischen 
Jahrbficher des Deutschen Reiches. Auch der zu- 
sammenfassenden Darstellung Roe~Rs im Handbuch 
der Landwirtschaft (14) liegen diese Zahlen zugrunde. 
Aus der Gegenfiberstellung der Durchschnittsertr~ige 
yon 188o und der Durchschnittsertrgge der ersten 
Jahre des 2. Weltkrieges errechnet ROEMeR eine durch- 
schnittliche j~ihrliche Steigerung der Fl~ichenertr~ige im 
Mittel aller Kulturen von jghrlich 1,5%, wobei die 
Getreidearten mit 1,3% relativ ungfinstig, die Kar- 
toffel dagegen mit 2~ besonders gfinstig abschneiden. 

Aber gerade gegenfiber diesem ffir die Kartoffel 
errechneten Ergebnis wurden yon verschiedener Seite 
erhebliche Zweifel geltend gemacht. Scheinen doch 
die im praktischen Anbau gesammelten Erfahrungen 
diesem Ergebnis Mufig zu widerspreehen. Es ist daher 
hinreichend Veranlassung gegeben, die statistischen 
Angaben tiber die Entwicklung der Kartoffelertr~ige 
einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. 

Der Ausgangspunkt der Betrachtungen ROEMEI~S ist  
der in den Statistischen Jahrbtichern des Deutschen 
Reiches (22) niedergelegte Durchschnittsertrag der 
Jahre 1878--81 yon 79 dz/ha. Den Endpunkt dieser 
Berechnung bildet der Durchschnittsertrag der ersten 
Kriegsjahre, ffir den ROEMER den Wert yon 173 dz/ha 
einsetzt. Die Steigerung des Durchschnittsertrages 
yon 79 auf 173 dz/ha entspricht genau I2o%, woraus 
sich ftir den Zeitraum von 6o Jahren eine j~thrliche 
Steigerung von 2~ ableiten l~Bt. 

Von seiten einer exakt mathematischen Betrach- 
tungsweise k6nnen jedoch gegen ein derartiges Vor- 
gehen berechtigte Einw~inde erhoben werden. Bei 
dieser Berechnung werden alle Ertragssteigerungen 
auf den Ertrag yon 188o bezogen. Ein j~ihrlicher 
Zuwachs mul3 jedoch jeweils auf den Ertrag des Vor- 
jahres bezogen werden und wfirde sieh unter der 
Annahme eine kontinuierliche Steigerung in diesem 
Zeitraum nach der Zinseszinsreehnung auf 1,31% be. 
laufen. 

Es liegt auf der Hand, dab ROEMER bei seiner 
groben EinscMtzung der Ertragssteigerung derartige 
Feinheiten fern Iagen. Die in der Gegenwart wieder- 
holt gemachte Beobachtung, dab die von ROEMEI~ er- 
rechneten 20/0 als Vergleichszahl bei der Erstellung kurz- 
fristiger Wirtschaftspl~ine herangezogen werden, l~il3t 
es jedoch angebracht erseheinen, auf die dieser Zahl 
anhaftenden mathematischen Bedenken hinzuweisen. 
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In Anbetracht der weittragenden Schlul3folgerungen, 
die aus dem Zahtenmaterial der Statistik gezogen wer- 
den, erscheint es am Platze, bier einige kritische Be- 
merkungen zur Statistik des Deutschen Reiches ein- 
zuft~gen. 

Die landwirtschaftliche Statistik verdankt ihre Ent- 
stehung einer Verordnung des Bundesrates yore 
8. II .  1877. In den ersten 15 Jahren ihres Bestehens, 
von 1878--1892, erfolgte die Sch~tzung auf Grund 
der Anbaustatistik ausschlieglich yon den Gemeinde- 
vorstehern teils im Herbst, teils nach erfolgtem Drusch 
am Ausgang des Winters. Naeh DADE (5) kann man 
mit Sicherheit annehmen, dab die Frfihjahrssch~itzung 
im allgemeinen wesentlich zu niedrige Ertr~ige liefert. 
Soweit nicht wirtsehaftliehe 3/fomente fiir eine ab- 
sichtlich niedrigere ScMtzung sprechen, nimmt I)ADE 
an, dab die his zum Sch~tzungstermin bereits ver- 
brauchten Erntemengen zu einem erheblichen Teil 
unberficksichtigt blieben. Die dieser Methode an- 
haftenden Mingel gaben Veranlassung, ab 1893 zur 
Berichterstattung fiber die H6he der Ernteertr~ige 
ehrenamtlich t~itige landwirtsehaftliche Sachverst~in- 
dige, die Saatenstandsberichterstatter, heranzuziehen. 
Die Gegenfiberstellung der Ertr~ige der in den Jahren 
1893--97 parallel durchgeffihrten Sch~tzungen offen- 
bart erhebliche Differenzen, wie die nachstehende 
Tabelle I (23) zeigt. 

Tabel le  I .  Ergebnisse dee Ertragsschiitzungen I893--98. 

Jahr nach alter nach neuer Differenz Differenz 
Methode Methode dz/ha in % 

1893 
94 
95 
96 
97 
98 

106,3 
96,o 

lO4,2 
95,9 
97, I  

103,2 

134,1 
I I I , I  
123,9 
105,9 
I I O , I  
119,2 

27,8 
I5,I 
19,7 
I0,0 
13,o 
16,o 

26,1 
15,8 
18,9 
IO,4 
13,4 
15,5 

Sieht man von dem Jahr  1893 mit seiner unwahr- 
scheinlich hohen Differenz ab, so ergibt sich eine 
ziemlich gleichm~iBige Abweichung von 15%, um die 
die Ertr~ige yon 1878--1893 wahrscheinlich zu niedrig 
eingeschitzt wurden. Diesem Ulastand Rechnung 
tragend, fordert DADE daher eine riickwirkende Kor- 
rektur der Angaben der Statistischen Jahrbficher der 
besagten Jahre. Einige Autoren, z.B. BER~DT I4), 
]egen ihren Untersuchungen die korrigierten Werte 
zugrunde, w~ihrend andere, wie PANSE (II), mit den 
in der Statistik niedergelegten Werten der alten 
Sch~itzungsmethode operieren. Allein aus dieser Tat- 
sache heraus erkl~irt sich eine ganze Anzahl der in 
der Literatur auftauehenden unterschiedlichen Aus- 
legungen. 

Aueh RITTER (I2) h~ilt ffir vergleichende Betrach- 
tungen eine Korrektur der vor 1893 ermittelten Er- 
tr~ige ffir unbedingt notwendig, wobei er bei der 
Kartoffel eine Erh6hung der Ertr~ige mn 2o% fordert. 
Legen wir fiir unsere Betrachtungen eine Erh6hung 
um 15% zugrunde, so erh6ht sich der Ausgangsertrag 
von 79 auf 91 dz/ha, wodurch sich der j~ihrliche 
Ertragszuwachs von 1,31 auf 1,o8% verringert. 

Da der Zeitliche Beginn der vorgesehenen Unter- 
suchungen auf das J a h r  19oo gelegt wurde, sind die 
mit demWechsel in der Methodik der Ertragsseh~tzung 
verbundenen Bedenken ohne Einflul3 auf den weiteren 
Gang der Untersuchungen. 

Unter Heranziehung der Unterlagen der Statisti- 
schen Jahrbiicher der Jahre von 19oo bis I939 und 
der Statistischen Jahrbficher der Bundesrepublik der 
Jahre 195o bis 1954 ergibt sich folgendes Bild (Ta- 
belle 2) ffir die Ertragsentwieklung yon den letzten 
5 Jahrzehnten : 

Tabelle 2. Ertragsleistung der KartoMel in Deutschland 
(dz/h~). 

Nach den Angaben der Statistischen Jahrbiicher: 

19oo/o4 lO/14 24/28 34/38 49/53 
i3o 136 134 169 (213,o) nur BR 

Die aus der Statistik abzulesende Ertragssteigerung 
yon 13o auf 213 dz/ha entspricht einem Zuwachs yon 
insgesamt 64% in 5o Jahren oder nach der Zinseszins- 
reehnung yon genau 1% pro Jahr. Dieser ffir den 
Zeitraum von 19oo--195o errechnete Wert entspricht 
nur der halben H6he des yon ROE~R ver6ffentlichten 
Ergebnisses, zeigt aber eine recht gute ~]bereinstim- 
mung mit der aus den korrigierten Werten fiir die 
Jahre 188o--194o errechneten Steigerung. 

2. Die Unterlagen fiber Sortenversuche mit der 
Kartoffel in Deutschland 

Ohne Zweifel lassen die Angaben der Statistik die 
Tendenzen der Ertragsentwicklung erkennen; ihre 
Ursachen aber aufzuzeigen, sind sie kaum geeignet, da 
mal3gebliche Faktoren, wie Ausdehnung des Anbaues 
auf weniger ertragsfiihige Bgden, Ver~inderungen in 
der Diingung, des Anteils einzelner Sortengruppen 
u. a. m. sich einer Kontrolle v611ig entziehen. 

Da keinerlei Angaben vorliegen, die fiber mehrere 
Jahrzehnte hinaus in strengem Sinne vergleichbar 
sind, greift bereits KLAPP (7) auf die j~ihrlichen Be- 
richte der Kartoffel-Kultur-Station zurfick, die, wenn- 
gleich nieht immer nach den gleichen, so doch nach 
sehr fihnlichen Gesiehtspunkten zur Anlage kamen. 
Hinsiehtlich der Auswertung des umfangreichen 
Zahlenmaterials befleil3igte sich KLAPP gr6Bter Zu- 
rfickhaltung, da er nur ,,Vermutungen fiber den 
EinfluB der Sorten, die Verschiebung ihrer Leistungs- 
richtung und die Mittelertr~ige aussprechen m6chte". 

Anderungen in der Versuchsdurchffihrung, Wechsel 
der Versuchsorte und kurzfristiger Wechsel der Sorten 
bei relativ wenig gepriiften Soften bergen zweifelfos 
eine Fiille yon Fehlerquellen in sich, die die Erstellung 
einer gegen jede Kritik gefeiten Schlul3folgerung un- 
m6glich machen. Ohne Zweifel aber lassen sich recht 
reale VorsteUungen vom Zusammenwirken der Sorten- 
eigentfimlichkeiten mit den iibrigen, den Ertrag be- 
einflussenden Faktoren aus diesen Versuehen ab- 
leiten. 

Die Anbauversuehe der Kartoffel-Kultur-Station 
(17) begannen im Jahre 1888. Betrug im ersten Jahr 
die Zaht der Versuehsstellen nur 16 und traten auch 
hinsichtlich der Anbautechnik erhebliche Abweichun- 
gen auf, so kann doch ab 1898 von einer gleichm~igigen 
Versuchsdurchfiihrung gesprochen werden. An jedem 
Versuchsort kam jede Sorte in einer Versuchsfl~che 
yon 2,5 a zum Anbau. Die Zahl der Versuchsorte, 
bei der man eine m6glichst gleichm~igige Verteilung 
t~ber das Gebiet des Deutschen Reiches anstrebte, 
erreichte 1895 22 und stieg bis 1918 auf 37 an, ver- 
ringerte sich jedoch in den Nachkriegsjahren und er- 
reichte im Jahre 1924 die Zahl 21. Die Anzahl der 
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geprfiften Sorten betrug 1895 14 und erh6hte sich bis 
19o2 auf 2o, eine Zahl, die fast unver~tndert bis 1924 
beibehalten wurde. 

Beginnend mit dem Jahr 1925, wurde die Versuchs- 
t~tigkeit in ver~nderter Form mit 16 Sorten an 23 Ver- 
suchsorten fortgeftihrt. Den Erkenntnissen des Fe!d- 
versuchswesens Rechnung tragend, wurden die Ver- 
suche jetzt mit Wiederholungen angelegt, wobei j~thr- 
lich etwa 2o% der Versuche wegen zu hoher m-Pro- 
zente zur Auswertung nicht herangezogen werden 
konnten. Bei der Ausdehnung der Versuchst~tigkeit 
auf 5o--7o Orte in den Jahren I927--34 verblieben so 
j~ihrlich 4o--5 ~ auswertbare Versuch6, die eine auger- 
ordentlich breite und gute Beurteilungsbasis boten; 
allerdings verringerte sich die Zahl der geprfiften 
Sorten auf lO--12. 

Die Neuordnung des Versuchswesens im Jahre 1925 
brachte aber noch eine zweite wesentliche Anderung 
mit sich. Erfolgte bisher yon jeder Sorte nur ein 
einmaliger Pflanzgutbezug vom Zfichter, d. h. wurde 
in den spiiteren Prfifungsjahren jeweils auf die Vor- 
jahrsernte zurtickgegriffen, so erfolgte von nun an ein 
j~ihrlicher Pflanzgutbezug yon der Zuehtst~itte. 

Die Anbauversuche der Kartoffel-Kultur-Station 
unterschieden sich in ihrem Wesen erheblich yon 
unseren heutigen Sortenprtifungen. Sie entsprachen 
sinngem~iB etwa der heutigen Vorprfifung. Neuzfich- 
tungen wurden auf Antrag der Zfichter in die Prfifung 
aufgenommen, auf Ertrag und Qualit~it geprfift und 
schieden, wenn nach 2 bis 3j~hriger Prfifung eine 
gesicherte Beurteilung m6glich erschien, automatisch 
aus der Prtifung aus. Da in der Mitte der 2oer Jahre 
die Zahl der um Prtifung nachsuchenden Neuzfich- 
tungen erheblich anwuchs, wurde auf dem Versuchs- 
feld der Kartoffel-Kultur-Station in Wulkow eine 
Stammespriifung eingerichtet, um durch eine Vor- 
selektion nur die erfolgversprechendsten Neuziich- 
tungen in die Prtffung aufzunehmen. In der Erkennt- 
nis, dab diese Vorselektion, nur an einem Ort durch- 
geffihrt, zu Fehlschlfissen ffihren k6nne, wurden die 
Vorprtifungen 1926 an 5 und ab 1927 an 7 Versuchs- 
stellen j~hrlich zur Durchffihrung gebracht. 

Um einen gleichbleibenden MaBstab in diesen Prti- 
fungen mitzuftihren, wurden j~thrlich wenigstens 2 are, 
bew/ihrte Sorten als Standards, oder, wie man es da- 
reals bezeichnete, als ,,Richtkartoffelsorten" mitge- 
ffihrt. Es waren dies in den Jahren yon 1888--1916 
,,Daber", I888--192o ,,Imperator" (RICI~T~R), 19o6 
bis 1919 ,,Prof. Wohltmann" (CIMBUAL), !917--1934 
,,Parnassia" (v. KA~rEI<E) und 1921--1934 ,,Neue 
Industrie" (P. S. G.). 

Nach der Aufl6sung der Kartoffel-Kultur-Station 
im Jahre 1933 wurden die Anbauversuche 1934 letzt- 
malig in alter Form vom Reichsn/ihrstand zur Durch- 
ftihrung gebracht. W/ihrend die Vorprtifungen un- 
ver~indert ihren Fortgang nahmen, ruhte die Haupt- 
prfifung ffir einige Jahre. Die in dieser Zeit durch- 
geffihrte Sortenbereinigung verringerte die Zahi der 
im Handel befindlichen Sorten yon mehreren Hundert 
auf etwa 60. Damit wurde eine v611ig ver~inderte 
Situation geschaffen. Die 1938 erstmalig zur Anlage 
kommende Kartoffelsortenprflfung (19) umfaBte nun- 
mehr alle in der Reichssortenliste zugelassenen Sorten. 
Sie erm6glichte es so, in Verbindung mit der Vorprtifung 
(Wertprttfung II), Unterlagen ffir die Sortenstreichung 
und Sortenneuzulassung zu gewinnen. Ziel der Ver- 

suchsansteller war es, m6glichst in jeder Landes- 
bauernschaft ein Versuchsfeld zu unterhalten, so dab 
dieVersuche 1938 in 18 und 194i schlieBlich in 23 Orten 
zur Anlage kamen. Im gleichen Zeitraum erh6hte sich 
die Zahl der geprfiften Soften yon 56 auf 64. L'ber 
die in sp~teren Kriegsjahren durchgeffihrten Versuche 
liegen leider keinerlei Aufzeichnungen vor. 

Ffir das Gebiet der DDR wurden die Versuche mit 
gleicher Zielsetzung im Jahre 1948 durch die Deutsche 
Wirtschaftskommission wieder aufgenommen und vom 
Ministerium ftir Land- und Forstwirtschaft fortge- 
ffihrt. Mit 25--3o Versuchsorten in gleichm~Biger 
Verteihmg auf die verschiedenen Anbauzonen wurde 
dabei eine erfreuliche Versuchsdichte erreicht, wobei 
sich die Zahl der geprfiften Soften durch Streichung 
alter Sorten yon 42 im Jahre 1948 auf 30 verringerte. 

Da dem Verfasser die Ergebnisse der vom B.undes- 
sortenamt in der Bundesrepublik an 11--13 Orten 
durchgeffihrten Sortenprfifungen in beschr~nktem 
Umfange zug~nglicl~ waren, soll versucht werden, diese 
so welt als m6glich in den Kreis der Betrachtungen 
einzubeziehen. Das dort geprtifte Sortiment umfaBte 
in den untersuchten Jahren 50--60 Sorten. 

Um den neueren Erkenntnissen tiber die Bedeutung 
des ,,Herkunftswertes" Rechnung zu tragen, ist in 
der DDR seit 1948 an die Stelle der Prtffung von 
Zfichterpflanzgut eine Prfifung yon Pflanzgut aus 
Grol3-Lfisewitz getreten. Aueh in der Bundesrepublik 
wird diesem Gesichtspunkt Rechnung getragen. Dort 
wird neben dem Zfichterpflanzgut in einer Parallel- 
priifung die Herkunft ,,Schnega" mitgeprtfft. 

3. Ein Versuch der Ermittlun~ des ziichterischen 
Fortschrittes fiber die Leistung einzelner Sorten 

Fast alle Autoren, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
die durch die Zfichtung leistungsf~higerer Sorten aus- 
gel6ste Ertragssteigerung zu messen, bedienen sich 
einer Methode, die sich in ihrer Anwendung denkbar 
einfach gestaltet. Verwiesen sei hier nur auf die 
Arbeiten yon PAI~SE (II) und MzYuI~ (9)t~ber die 
Ermittlung des zfiehterischen Fortsehrittes im Ge- 
treidebau. 

Da wir in Deutschland nicht in der glficklichen Lage 
sind, durch Anbauversuche einen unmittelbaren 
Leistungsvergleich zwischen alten Landsorten und 
unseren heutigen Spitzensorten durchzuft~hren, wie das 
in Schweden noch m6glich ist, kann dieser Vergleich 
nur mittelbar fiber Vergleiehssorten erfolgen. Man 
erreicht dies in der Weise, dab man beispielsweise um 
die Jahrhundertwende die in mehrj~ihrigen Sorten- 
versuchen erwiesene Uberlegenheit der damaligen 
Spitzensorte gegentiber bestimmten Landsorten er- 
mittelt. Nit dem Auftreten neuer, leistungsf~ihigerer 
Sorten wird die ~berlegenheit dieser gegent~ber der 
alten Spitzensorte festgestellt. Auf diesem Wege l~igt 
sich meist ohne Sehwierigkeit die Verbindung zu un- 
seren heutigen Spitzensorten herstellen. Die Addition 
der in den einzelnen Vergleichen errechneten prozen- 
tualen Mehrleistungen liefert als Summe den zahlen- 
m~iBigen Ausdruck der ziichterischen Fortschritte in 
dem untersuchten Zeitabschnitt. 

Die im vorangegangenen Kapitel erw~hnte Tatsache, 
dab bei den Anbauversuchen der Kartoffel-Kultur- 
Station einige Sorten lange Zeit mitgeprfift wurden, 
insbesondere aber, dab sich die Prtifungszeitr~iume 
dieser Sorten zeitlich fiberschneiden, er6ffnet die M6g- 

I *  
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lichkeit, auf dem vorher aufgezeigten Wege die Spitzen- 
sorte yon 19oo ,,Imperator" mit der gegenw~trtigen 
Spitzensorte ,,Capella" zu vergleichen. 

In Verfolgung dieser Absicht bringt die nach- 
stehende Tabelle 3 drei m6gliche Wege eines der- 
artigen Rechenganges aus einer gr6geren Zahl sich 
bietender M6glichkeiten: 

a) unter Einschaltung der Sorten: Parnassia und 
Ackersegen 

b) unter Einschaltung der Sorten: JubelundVoran 
c) unter Einschaltung der Sorten: Wohltmann 34, 

Deodara, 
Erdgold und 
Voran. 

Gebiet Deutschlands mit einer Steigerung des durch- 
schnittlichen Knollenertrages um 64% gerechnet 
werden darf, so liegt es nahe anzunehmen, dab die in 
diesem Zeitraum erzielten Mehrertr~tge zu ihrem t~ber- 
wiegenden Teil als ein Erfolg der Pflanzenzfichtung 
gedeutet werden mfissen. Eine derartige Auslegung 
wiirde abet andererseits bedeuten, dab den Fort- 
schritten im Acker- und Pflanzenbau, insbesondere 
aber der in diesem Zeitraum in der breiten Praxis 
stark gestiegenen Anwendung mineralischer Dtinge- 
mittel nur ein iiberaus bescheidener Anteil an der 
Steigerung der Ertr~ge zugebilligt werden kann. Diese 
Annahme hat wenig Glaubwfirdigkeit fiir sich, da 
insbesondere der Naehweis far die erheblichen, durch 

Tabelle 3- Ein Versuch der Ermitllung des zi&hlerischen Fortschrittes i&er die Leislungen 
einzelner Soften. 

Jahre Sorte Knollen St~irke Sorte Knollen St~irke Mehrertrag 
dz/ha dz/ha dz/ha dz/ha 

a) 1915/18 
1938/41 
195o/54 

b) 191o/13 
1938/41 
195o/54 

Imperator 
Parnassia 
Ackersegen 

Imperator 
JubeI 
Voran 

Imperator 
Wohltm. 34 
Deodara 
Erdgold 
Voran 

202  

297 
339 

25o 
282 
326 

260 
244 
314 
365 
326 

34,5 
54,6 
53,2 

42,2 
45,8 
54,2 

44,4 
47,2 
51,8 
53,9 
54,2 

Parnassia 
Ackersegen 
Capella 

Jubel 
Voran 
Capella 

Wohltm. 34 
Deodara 
Erdgold 
Voran 
Capella 

Knollen Mehrertrag 
dz/ha 

277 +37% 
368 +24% 
347 + 2o/o 

+63% 

54,I 
58,7 
64,7 

+57% 
+ 8% 
+2i% 
+86% 

--  1% 
+40% 
+19% 

+58% 
+11% 
+27% 
- -  4% 
+19% 
+19% 
+72% 

c) 19o9/13 
1914/15 
1927/28 
1938/41 
195o/54 

Drei Wege wurden beschritten und dabei drei Er- 
gebnisse erzielt, die sowohl durch ihre absolute H6he 
als auch durch die trotz gleichartiger Tendenz aug 
tretenden Abweichungen gewisse Zweifel an der Zu- 
l~issigkeit, dieser Rechenoperation aufkommen tassen. 
Wie aus den sp~iter angefiihrten Abbildungen 3 und 
4 ersichtlich ist, lassen sich eine erhebliche Anzahl 
derartiger Vergleichsrechnungen durchffihren, die in 
ihrer Endsumme fast ausnahmslos zwischen den beiden 
in den Beispielen a und b wiedergegebenen Extremen 
liegen. Es kann datier der unter c errechnete Wert mit 
einer Steigerung im Knollenertrag von 5o% und rund 
70% im St~irkeertrag als statistischer Mittelwert an- 
genommen werden und soll auch bei den anschlie- 
Benden Betrachtungen in dieser H6he in Rechnung 
gestellt werden. 

Wenn auch zu erwarten war, dab dutch die Ein- 
schaltung verschiedener Sorten als Vergleichsglieder 
eine gewisse Streuung der Ergebnisse eintreten wtirde, 
so iibersteigt die bier ersichtliche HShe der Differenzen 
doch das allgemein zulfissige Mag. Wie sp~itere Unter- 
suchungen zeigen, liegen die Ursaehen dieser groBen 
Streuung in der bei den einzelnen Sorten unterschied- 
lichen F~higkeit, ihre Leistungsf~ihigkeit t~ber einen 
l~tngeren Zeitraum zu erhalten, begrtindet. Es wird 
daher notwendig, im sp~iteren Verlauf der Unter- 
suchungen nochmats auf diese Ergebnisse zur/ickzu- 
kommen. 

Setzt man den hier errechneten ztichterischen Erfolg 
yon 5o% in Vergleieh zu der aus der Statistik ge- 
wonnenen Erkenntnis, dab im gleichen Zeitraum im 

252 + 1% 
374 +33% 
347 + 6% 

+4-7g-o 
258 --  i% 
325 +33% 
346 +1o% 
374 + 2% 
347 + 6% 

+50% 

41,6 
64,2 
64,7 

49,2 
59,9 
49,5 
64,2 
64,7 

die Mineraldiingung aus- 
gel6sten Ertragssteige- 
rungen in einer Ftille von 
Untersuchungen nach- 
gewiesenwerden konnte. 

In diesem Zusammen- 
hang erscheint es not- 
wendig, auch auf die 
SehluBfolgerungen hin- 
zuweisen, die GLIEDEN 
(6) aus seinen Unter- 
suchungen tiber die Er- 
tragsfiihigkeit der Kar- 
toffel zieht. Nach seinen 
Untersuchungen ist die 
Ertragsf~ihigkeit in den 
letzten I5oJahren nicht 
wesentlich gesteigert 
worden. Die Erkl/irung 
far die in diesem Zeit- 
ranm erzielten Ertrags- 

steigerungen sieht er darin, dab steigende Diinger- 
zufuhr, Fortschritte der Erhaltungsztichtung und eine 
verbesserte Anbautechnik uns heute in die Lage ver- 
setzen, die bereits vor 15o Jahren gegebene Ertrags- 
f~higkeit in st~rkerem Umfange auszunutzen, als das 
damals m6glich war. 

GI.IEDE• stellt Fortschritte der Ziichtung im Hin- 
blick auf Ertragsf/ihigkeit weitgehend in Abrede und 
sieht das Wirken der Ziichter in erster Linie in der 
ErhShung der Resistenz gegen verschiedene Krank- 
heitserreger, Verkt~rzung der Vegetationszeit und Ver- 
besserung der Knolle in Form, Farbe und Geschmack. 

Eine befriedigende Kl~irung der verschiedenenWider- 
sprfiche erscheint nur m6glich durch die Benutzung 
einer neuen, auf anderen Voraussetzungen aufbauen- 
den Methode, die im nachfolgenden benutzt werden soll. 

4. D i e  E r t r a g s l e i s t u n g e n  der  Kartof fe l  in  d e n  
S o r t e n v e r s u c h e n  

Die Ergebnisse der Anbauversuche der Kartoffel- 
Kultur-Station erfuhren bereits durch KI.AI'p (7) eine 
Answertung far den Zeitabschnitt yon 1888--1927. 
Um bei der Darstellung der Ertragsentwicklung die 
witterungsbedingten grogen Schwankungen von Jahr 
zu Jahr auszusehalten, bediente sich KLAPP 5 Jahres- 
mitteln und kam dabei zu folgender Tabelle 4: 

I. Es wurde der durchschnittliche Gehalt an Rein- 
n~ihrstoffen zugrunde gelegt. 

2. Teilstficke ohne N. 
3. Nur 1918, da 1919/23 nicht ver6ffentlicht. 
4. Nur 1925/27, da 1923/24 nicht ver6ffentlicht. 
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Tabelle 4. Sorlenleistungen in maflgebenden Pr~t/ungen 
(abgerundete Mittelwerte ohne Frtihsorten). 

I Knollen- 
Jahrffinft ] ertrag 

] dz/ha 

1888/92 ]187 (2) 

1893/97 ]227 
1898/O2 1251 
1903/O7 1235 
1908/12 ]227 
1913/17 1234 
1918/22 1236 
1923/27 1256 

St~rke- 
gehalt 

19,5(2) 

19,o 
I9,O 
18,2 
I8 , I  
18,o 
16,7 
15,3 

Stfirke- 
ertrag 
dz/ha 

36 (2) 

43 
47 
43 
41 
4 2 
4 ~ 
39 

Dfingung kg/ha 

K20 ~O~ N 

- -  4 ~ (35,6) 

4 138 32 
20 141 35 
18 ]37 28 
33 /39 26 
48, , [4o, ,  24 
o3(3) 4o(3) 32(3) 
78(4) 23(4) 36 (4) 

Stalimist 
dz/ha 

382 
(seit ~89z ) 
335 
31o 
3o9 
319 
3o3 
267(3) 
241(4) 

Im Handbuch der Landwirtschaft (8) finden wit 
diese Tabelle erg~tnzt durch folgende Zahlen (Tabelle 5) ; 

Tabelle 5. 

Knonen-[ St/irke- ] Dfingung kg/ha Stall- 
Jahrfiinft ertrag [ gehalt ertrag ] mist 

dz/ha [ % dz/ha KzO P~O~ N dz/ha 

40 
1934/38 282 16,o 45 49 46 i io  - -  
1949/5o 287 16,o 46 62 74 126 - -  

Dieses Zahlenmaterial soll die Ausgangsbasis aller 
nun folgenden Betrachtungen bilden. Bei eingehen- 
dem Studium der dieser Tabelle zugrunde liegenden 
Quellen wurden jedoch einige Schw~chen offenbar, 
die sich durch eine andersartige Zusammenstellung 
weitgehend ausschalten lassen. Der Verfasser hat 
sich daher der Aufgabe unterzogen, das gesamte 
Versuchsmaterial nochmals zu sichten und neu zu 
ordnen. Auch in der neuen Zusammenstellung treten, 
dem Vorschlage KLAPPS folgend, die Ertrgge in 
5 Jahresmitteln in Erscheinung ; neu an der Ta- 
belle ist an sich nur, dab andere Zeitabschnitte zu 
5 Jahresmitteln zusammengezogen wurden. Ausschlag- 
gebend fiir diese geringfiigige, wenn auch viel Arbeit 
erfordernde MaBnahme waren folgende Gesichts- 
punkte: 

I. Der v611ige V erzicht auf Stallmistdtingung bis 
1891, auf Kali bis I897, und die in diesen Jahren an 
vielen Stellen angewandte Methode, nur die H~ilfte 
der Versuchsfl~tchen mit Stickstoff zu dtingen, lassen 
es zweckm~iBig erscheinen, auf die vor 19oo gewonne- 
hen Versuchsergebnisse zu verzichten. Es  wird daher 
an den Anfang als gesicherte Ausgangsbasis der 
Durehschnittsertrag der Jahre 19oo/19o 4 gesetzt. 

2. Diese Pentadeneinteilung erlaubt es, in sp/iteren 
Jahrzehnten Jahre mit weitgehend gleichen Ver- 
suchsbedingungen zu einer Pentade zusammenfassen 
zu k6nnen, wfihrend die Einteilung von KLAPt' diesen 
Gesichtspunkten nicht Rechnung tragen kann. So 
gelingt eine Zusammenfassung der Jahre 1915/18 
(1919 fehlt) als Kriegsjahre und der Jahre 192o/24 
als Nachkriegsjahre, fiber die nur unvollst/indige 
Versuchsaufzeichnungen vorliegen. Besonders wichtig 
erscheint diese Tatsache ftir die anschlieBende Pentade 
yon 1925/29, da die seit 1925 nach anderen versuchs- 
technischen Voraussetzungen gewonnenen Zahlen 
einer Mittelbildung mit den friiheren Werten nur mit 
erhebliehen Bedenken zustimmen lassen. 

3. Ftir die Versuchsjahre nach 1934 erseheint eine 
Neuordnung unumg~inglich, da dem Verfasser keine 
Unteflagen ftir die Jahre 1935/37, wohl aber die Er- 
gebnisse der Sortenprfifungen der Jahre 1938/41 zu- 
g~nglieh waren. 

4' Um den AnschluB zu den gegenw~rtigen Prafun- 
gen herzustellen, wurden weiterhin die Ergebnisse 
der Kartoffelhauptprfifung der DDR yon 1948--54 in 
die Betraehtungen einbezogen. Dabei erwies es sich 
als zweckm/il3ig, die 7 Prtifungsjahre in 2Zeitab- 
schnitte zu unterteilen, da die 1951 erfolgte Aus- 
richtung der Versuchsanstellungen auf die STAF~ELD- 
schen Anbauzonen zu abweichenden Ergebnissen 
Anlag gibt. 

5. In Anbetracht der Tatsache, dab das in der 
Bundesrepublik auf gleichem Wege gewonnene Zahlen- 
material der Jahre 195o--53 vorlag, erschien es nfitz- 
lich, dasselbe in die Betrachtungen einzubeziehen, 
um auf diese Weise in den IO Jahren getrennter Ent- 
wicklung eventuell aufgetretene verSnderte Tendenzen 
erkennen zu k6nnen. 

Die nach diesen Gesichtspflnkten errechnete Tabelle 6 
hat folgendes Aussehen: 

Tabelle 6. Dumhschnitlserlriige aller geprgtflen Kartoffelsorten 
einschlieBlich Friihsorten). 

Handelsdflnger-N~hrst. 
Jahre Knollen St/irke St~irke kg/ha 

% dz/ha N P~O~ [ t(~O 

DDR 

19oo--o 4 240 
19o5--o9 247 
191o--14 224 
1915--18 238 
192o--24 229 
1925--29 281 
193o--34 327 
1938--41 308 
1948--5o 294 
1951--54 289 

18,4 
18,5 
17,7 
17,4 
15,8 
16,4 
16,3 
I6,O 
16,3 
15,1 

t3R 195o--53 318 15, 3 
I Ohne Beriicksichtigung 

Jahr 19o9. 
2 0 h n e  t3erticksichtigung 

Jahre 1951 und 1953. 

43,8 
45,5 
39,6 
42,1 
36,2 
46,2 
53,3 
49,3 
47,5 
43,6 
48,5 

26 38 23 
22(1) 4 5 ( I  ) 20(1) 
25 37 42 

59 

37 31 I 
i 

80 
41 32 17 ~ 
49 43 I Io~ 
60 45 [ 9 ~ 
47 46 ]94 

72 (2)i I24 (2) 
der Dtingergaben flit das 

der Dtingergaben ftir die 

Den sich nun anschliel3enden Auswertungen liegt 
folgender Gedankengang zugrunde: Es kann mit 
gewisser Berechtigung angenommen werden, dab das 
Sortiment der geprtiften Sorten sich zu jeder Zeit aus 
den jeweils ertragreichsten Sorten zusammensetzte. 
Unter dieser Voraussetzung kann der Durchschnitts- 
ertrag aller Sorten eines Jahres als NaB far den Lei- 
stungsstand der Zfichtung angesprochen werden. 
Diese Annahme gilt natiirlich nut  ceteris paribus, 
d .h.  unter der Voraussetzung gleicher Versuehsorte 
und sonst v611ig gleicher Anbaubedingungen, eine 
Forderung, die sieh exakt niemals verwirklichen 1/il?t. 

So weist KLAPP (7) in seiner Auswertung der 
Sortenversuche bereits darauf hin, dal3 Jahreswitte- 
rung, Anderung des Anteils einzelner Reifegruppen 
am Sortiment der geprtiften Sorten, Wechsel der 
Versuchsorte und Anderungen in der Dfingung in 
gleicher Weise auf die Ertragsleistung EinfluB neh- 
men wie die sortenspezifische Ertragsf~thigkeit. Ein 
Vergleich des bei den Anbauversuchen der Kartoffel- 
Kultur-Station ermittelten Durchschnittsertrages der 
Jahre 19oo/o 4 mit dem bei der Haupt- und Kontroll- 
prfifung der DDR in den Jahren I95i/54 erzielten 
Ertrag vermag nicht eher etwas Konkretes fiber die 
ver~inderte Sortenleistung auszusagen, ehe nicht diese 
st6renden Faktoren ausgeschaltet wurden. Un- 
geachtet der Schwierigkeiten und Fehlerquellen, die 
das Ausscheiden eines Faktors aus einem derart 
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komplexen Zusammenhang bedeutet, soil im nach- 
folgenden versucht werden, folgende Faktoren in 
ihrer EinfluBnahme auf die Ertragsleistungen zu 
untersuchen und nach M6glichkeit auszuschalten: 

I. Der unterschiedliche Anteil der einzelnen Reife- 
gruppen am Sortiment der gepriiften Sorten. 

2. Der EinfluB des Wechsels der Versuchsorte in 
den einzelnen Prfifungsperioden. 

3. Der EinfluB der verst~irkten Anwendung mine- 
ralischer Diingemittel. 

Der EinfluB der Jahreswitterung entzieht sich 
v611ig einer rechnerischen Beriicksiehtigung. Um ibm 
naeh bestem Wissen Rechnung tragen zu k6nnen, 
bleibt nur die M6glichkeit, den Untersuchungen mehr- 
jiihrige Mittelwerte zugrunde zu legen. 

5. Der s te igende  Antei l  tier Fri ihsorten a m  S o r t i m e n t  
in se iner Einf lul3nahme auf die Ertrags le i s tung  
Bereits im Jahre 1925, im ersten Jahr nach der 

Neuorganisation der Versuche, macht ROTHER (I5) 
darauf aufmerksam, dab die in den Versuchen ge- 
prtfften Sorten in verschiedenen Versuchsperioden 
auch verschiedenen, nicht direke vergleichbaren 
Reifegruppen angeh6ren. Ganz ohne Zweifei dienten 
die Anbauversuche in den ersten Jahrzehnten im 
Interesse der Spiritusindustrie der Suche nach den 
besten St~trketr~igern. Es ist aber erfreulich, dab diese 
Tendenz nicht konsequent beibehalten wurde, sondern 
daB, der.wirtschaftlichen Situation Rechnung tragend, 
neben der St~trkekartoffel bald die vielseitig verwend- 
bare Wirtschaftskartoffel, die ausgesprochene Speise- 
kartoffel und schlieBlich auch die Friihkartoffel Auf- 
nahme in die Priifungen fan& Diese Ver~tnderungen 
in der Leistungsrichtung der Sorten sind nieht erst 
jiingeren Datums, sondern reichen, wit KLAI~P (7) 
naehweist, bis in das erste Jahrzehnt der Versuchs- 
anstellungen zuriick. 

Es zeigt sich, dab hohe St~rkeertr~tge in den ersten 
Jahrzehnten ~iberwiegend yon Sorten mit h6chsten 
St~irkeprozenten erzielt werden, weniger yon solchen 
mit hoher Massenleistung. Etwa seit Ende des ersten 
Weltkrieges kehrt sich dieses Verh~iltnis um. Die 
hoehprozentigen Sorten wie Wohltmann, Silesia, 
Ltitzow, Parnassia werden im St~rkeertrag immer 
h~iufiger yon den nieht ausgesprochen hochprozenti- 
gen, aber sehr ertragreiehen Sorten wie Deodara, 
Hindenburg, Erdgold nnd Aekersegen iibertroffen. 
Der aus den vorangegangenen Tabellen ersichtliehe 
kontinuierliehe Riiekgang des St~irkegehaltes seheint 
eine untrennbare Begleiterscheinung der ziichteri- 
sehen Weiterentwieklung zu sein und l~iBt sehr dent- 
lieh eine ]~nderung des Zuehtzieles erkennen. Der 
1Riickgang, und sehlieBlich gar das Verschwinden dieser 
Sorten mit h6ehstem St~irkegehalt zu Beginn der 
3oer Jahre, ist weniger eine Folge ver~tnderter Quali- 
t~itsanspriiche sondern hat seine tiefere Ursache in 
aekerbaulichen Momenten. Diese Sorten zeichneten 
sich fast ausnahmslos dutch eine auBerordentlich 
lange Vegetationszeit aus. Es waren Soften der heute 
versehwundenen sehr sp/iten Reifegruppe, deren 
Kraut in der Mehrzahl der Jahre erst durch den Frost 
zum Absterben gebracht wurde. Die dadurch be- 
dingte ]Erschwerung der maschinellen Ernte lieB bei 
der durch die Intensivierung der Feldwirtsehaft sich 
immer mehr verst~irkenden Arbeitsspitze des Herbstes 
den frtiher reifenden Sorten den Vorzug geben, so 

dab diese extrem sp~iten Sorten zusehends im Anbau 
zuriickgingen. Die bestehende Korrelation zwischen 
langer Vegetationszeit und hohem St~irkegehalt und 
die aus ackerbaulichen Momenten heraus erfotgte 
Bevorzugung yon Sorten mit kiirzerer Vegetations- 
zeit geben eine einleuchtende Erkliirung fiir den 
RiAckgang des durchschnittlichen Stfirkegehaltes im 
Lauf der Jahrzehnte. 

Einen ~]berblick fiber die Verschiebung im Reife- 
zeitpunkt innerhalb des gepr(iften Sortimentes ver- 
sucht KLAPP (7) durch nachstehende Tabelle 7 zu 
geben: 

Tabelle 7. Anteil der einzelnen Rei/egruppes in % am 
gepri~/ten SorHment. 

Sehr sp~it: Spat: Mittelsp~it: Mittelfrtih: 

1888/19~ [ 14 
19o3/1917 
I918/I927 4 

38 
28 
23 

4 ~ 
63 
49 

8 
5 

25 

W~hrend der Anteil der sehr sp~iten und sp~iten Sorten 
im ersten Zeitabsehnitt zusammen noch 52% betrug, 
verringert er sieh im dritten auf 26%. Im gleiehen 
Zeitraum erh6ht sich der Anteil der mittelfriihen 
Sorten yon 8 auf 25%. Nag auch die Fortfiihrung 
dieser Tabelle bis zum gegenw~irtigen Zeitpunkt durch 
Einordnung des zur Zeit gepriiften Sortimentes als 
sehr niitzlich erscheinen, so liegen doch erhebliche 
Bedenken gegen ein derartiges Vorgehen vor. Neben 
der objektiven Verschiebung in der L~inge der Vege- 
tationszeit hat sich auch eine erhebliche subjektive 
Verschiebung in der Beurteilung des Reifezeitpunktes 
vollzogen. 

Bei der Durchsicht der Jahresberiehte werden wir 
verschiedentlieh auf diese Tatsache hingewiesen. So 
erscheint beispielsweise CIMBALS ,,Geheimrat Werner" 
in den Berichten zun~ehst als mittelfriihe, dann als 
mittelsp~tte und schlieBlich als sp~te Sorte. Aueh die 
als mittelfriihe Sorten angesprochenen ,,Regent" und 
,,Lichtblick" sind nach heutigen Magst~ben als mittel- 
sprite Sorten einzuordnen. Am deutliehsten wird die 
Wandlung aber sichtbar an der ,,Ackersegen", die 
heute als typiseher Vertreter der sp~tten Reifegruppe 
noch Anfang der 3oer Jahre gemeinsam mit ,,Voran" 
in der Gruppe der mittelspiiten Sorten gefiihrt wurde, 
wobei nach Aussagen erfahrener Praktiker und Ziichter 
die ,,Ackersegen" yon 193o in ihrer Reifezeit deutlieh 
sp~tter gelegen babe als die ,,Ackersegen" yon heute, 

Da in den ersten Jahrzehnten der Anbauversuche 
der KartoffeI-Kultur-Station friihe Sorten iiberhaupt 
nieht zum Anbau kamen, die mittelfriihen Sorten 
aber nach unseren heutigen MaBst~tben zum fiber- 
wiegenden Teil tier mittelsp~ten Reifegruppe zu- 
geschlagen werden miissen, erscheint eine vergleichende 
Oegentiberstellung der Sortenleistungen nur auf der 
Basis der mittelsp~ten und sp~iten Reifegruppe m6g- 
iich. Nach Aussehaltung aller friihen und mittelfriihen 
Sorten zeigen die in den Sortenpriifungen erzielten 
Durehsehnittsertr~ige folgendes Bild (Tab. 8). 

St6rend wird an der vorangegangenen Tabelle 6 
empfunden, dab in der letzten Pentade der in der 
DDR in den Jahren 1951/54 erzielte Ertrag dem in 
der Bundesrepublik in den Jahren 195o/53 erzielten 
gegeniibergestellt wird. Um zu zeigen, inwieweit 
trotz der Heranziehung verschiedener Jahre dieser 
Vergleieh gebilligt werden kann, wurden in der letzten 
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Tabelle 8. Durchschnittserlr~ige tier gepri~/ten Sorten der 
mittelspiiten und spiiten Reifegruppe. 

Jahrc Knollen St~rke in 
dz/ha 

19oo - -o  4 
19o5- -o9  
191o- -14  
1915- -18  
192o- -24  
1925- -29  
193o- -34  
1938--41  

D D R  1948- -5  ~ 
1951- -54  

(195o--53)  
B R  195o- -53  

240 
247 
224 
238 
231 
282 
328 
319 
309 
319 

(31o) 
344 

18,4 
18, 5 
17,7 
17,8 
15,9 
16, 4 
16,5 
16,6 
17,2 
16,2 

(16,7) 
I6,1 

% St{irkeer trag 

43,8 
45,5 
39,6 
42,6 
36,7 
46,3 
53,9 
52,8 
52,9 
51,8 

(51,9) 
56,o 

Tabelle in Klammern die in der DDR ffir die Jahre 
195o/53 errechneten Werte eingefiigt. Die sehr hohen 
Knollenertr~ige des JaMes 1954 braehten gegenfiber 
den auch als gut anzusprechenden Ertr~igen des Jahres 
195o eine Hebung des Mittelwertes um 9 dz/ha, vdih- 
rend die St/irkeertr~ge unver~indert geblieben sind. 
Da das Jahr 1954 ffir das gesamte Gebiet Deutschlands 
fiberdurchschnittliche Knollenertr/ige braehte, daft 
wohl angenommen werden, dab der durchschnittliche 
Knollenertrag der Jahre 1951/54 in der BR um etwa 
den gleichen Betrag h6her liegen dfirfte, eine Annahme, 
auf die vorerst nicht eingegangen werden soll, deren 
Erw~ihnung abet sp~iter bei dem Vergleich der in der 
DDR und BR erzielten Ertr~ige nochmals notwendig 
wird. 

Die Ausschaltung der in zunehmendem Umfang 
in die Pr~fungen aufgenommenen Sorten der Irfihen 
nnd mittelfrfihen Reifegruppe hat eine erhebliche Er- 
weiterung der zwischen den Ertr~gen yon 19oo und 
195o liegenden Differenz bewirkt. Die sinkende 
Tendenz des St~trkegehaltes wird etwas abgemildert, 
bleibt aber im Prinzip erhalten. H~tlt man die Werte 
im t~brigen ffir vergleichbar, so errechnet sich ffir die 
DDR eine Steigerung des Knollenertrages yon 24o 
auf 319 dz/ha = 33% in 5o Jahren; ffir die BR be- 
l~tuft sic sich im gleichen Zeitraum (24o auf 344 dz/ha) 
auf 43%. Unter Berticksichtigung des in der gleichen 
Zeit von 18, 4 auf 16,2 bzw. 16,1% gesunkenen durch- 
schnittlichen St~rkegehaltes liegen die Steigerungen 
im St/irkeertrag bei 18 bzw. 28%. 

6. Der Wechsel der Versuchsorte in den einzelnen 
Priifungsperioden in seiner Einflugnahme auf die 

Ertragsleistun~ 
Die gr6i3ten Bedenken, aus den Unterlagen der 

Sortenprfifungen weitreichende Schlul3folgerungen zie- 
hen zu wollen, erwachsen aus der Tatsache, dab die 
Versuchsorte im Laufe der untersuchten 5oJahre 
einem erheblichen Wechsel unterworfen waren. Es 
erscheint daher notwendig, jene Ver~inderungen zu 
berficksichtigen, die sich durch die Hereinnahme bzw. 
das Ausscheiden yon Versnchsstationen mit stark ab- 
weichender durchschnittlicher Ertragsleistung er- 
geben. 

Zieht man, um diese Notwendigkeit n~iher zu be- 
grfinden, beispielswNse den ersten Prfifungszeitraum 
von I9OO--19o 4 in Betracht, so zeigen die Versuchs- 
orte Ostrowitt (bei Fr6genau, OstpreuBen) und KIein- 
Spiegel (Bez. Stettin, Pommern) als Mittelertrag aller 
Sorten in diesen 5 Jahren einen Ertrag yon 168 bzw. 
153 dz/ha. Im gleichen Zeitraum aber wurden auf 

den Versnchsstationen Siegersleben (Kreis Eilsleben, 
Prov. Sachsen) und Erbesbiidesheim (bei Alzey, Rhein- 
hessen) Durehschn~ttsertr~ige yon 266 bzw. 265 dz/ha 
erzielt. Es liegt auf der Hand, dab durch das Aus- 
scheiden yon Stationen mit geringer und Neuauf- 
nahme yon solchen mit hoher Ertragsf~ihigkeit erheb- 
liche Ver/inderungen im Mittel aller Orte auftreten 
k6nnen. 

Einzelne Versuchsstationen waren fiber Jahrzehnte 
hinaus regelm{il3ig an der Durchffihrung der Sorten- 
prfifungen beteiligt. Nimmt man nun an, dab in 
diesen Zeitr~iumen eine merkliche Ver~inderung der 
Bodenfruchtbarkeit, Bodenbearbeitung und Dfingung 
und damit der Ertragsf~ihigkeit an diesen Orten nicht 
eingetreten ist, und nimmt man weiterhin an, dab die 
Versuchsorte fiber weitgehend ausgeglichene B6den 
verftigen, so ist zu erwarten, dab die dort erzielten 
Ertragsleistungen nur 2 Faktoren folgen : der Leistungs- 
f~ihigkeit der geprtiften Sorten und der jeweiligen 
Jahreswitterung. Ohne Zweifel ist es ein Wagnis, mit 
der oben genannten Voraussetzung zu arbeiten, da 
sicher eine groge Zahl von Stationen fiber B6den 
recht unterschiedlicher Bonit~it verffigt und durch die 
Wechselwirkungen zwischen Witterung und Boden 
erhebliche Fehlerquellen entstehen. Um beiden 
St6rungsfaktoren, Witternng und Bodengate, Reeh- 
hung zu tragen, erscheint nur ein Weg gangbar: die 
Benutzung des Mittelwertes m6glichst vieler fiber 
das gesamte Untersuchungsgebiet verstreuter Orte 
als Standard und, wie bei den vorangegangenen Be- 
rechnungen, das Operieren mit dem Mittelwert m6g- 
lichst 4--5-jfihriger Perioden. 

Ziel der bier angestellten Untersuchungen soll es 
sein, Aussagen fiber die durchschnittliche Ertrags- 
fiihigkeit der zur Prfifung herangezogenen Orte zu 
treffen. Unter durchschnittlicher Ertragsf/ihigkeit 
soll hierbei verstanden werden die H6he der an ihnen 
bei normalen Witterungsverhfiltnissen erzielbaren 
Knollenertr/ige. Stellt man, wie in den nachfolgenden 
Betrachtungen geschehen, Iest, dab 8 Versuchsorte 
in den ersten 25 Jahren regelm~tBig an diesen Prfifun- 
gen teilgenommen haben, dann mfil?te ihr Mitteler- 
trag - -  in der Abbildung dureh die diinne Linie 
wiedergegeben --, abgesehen von den witterungs- 
bedingten Schwankungen, der Leistungsf~ihigkeit der 
jeweils geprfiften Sorten entsprechen. Zeichnet man 
weiter den Durchschnittsertrag aller Versuchsorte - -  
als kr~ftige Linie wiedergegeben - -  in diese Ab- 
bildung ein, so kann die zwischen beiden Kurven be- 
stehende Ertragsdifferenz als Ausdruck der unter- 
schiedlichen natfirlichen Ertragsf/ihigkeit der Ver- 
suchsorte betrachtet werden. Zeigt die Kurve des 
Durchschnitts aller Versuchsorte oder der ,,Popula- 
tion", wie sie zur Vereinfachung der Darstellung be- 
zeiehnet werden soil, erhebliche Abweiehungen vom 
Verlauf der Kurve des ,,Standards", so kann auf eine 
Ver~indetung in der Zusammensetzung der Population 
geschlossen werden. 

\Vie bei der Ermittlung des zfichterischen Fort- 
schrittes fiber die Leistungen einzelner Sorten be- 
steht die Aufgabe nunmehr darin, Standards aus- 
findig zu machen, die, aus m/Sglichst vielen Orten be- 
stehend, den Anschlufi zu sp~iteren Prtifungsperioden 
erm6glichen. In der Abbildung i erfolgt der Ver- 
gleich der einzelnen Standards untereinander in der 
Weise, dab die Mittelwerte aus den Ertrfigen der 



M A N F R E D  ~ E I F F E R T  : Der Z(~chter 

4-bzw. 5j~hrigen Prtifungsperiode gebildet werden 
und als S~iulen unter der betreffenden Pentade zur 
Darstellung kommen. Dabei sind die Ertr~ige der 
Population durch nicht schraffierte S~tulen wieder- 
gegeben, wghrend jeder einzelne Standard durch eine 
besondere Schraffierung herausgestellt wurde. Unter 
jedem neuen Standard ist jeweils seine prozentuale 
13ber- bzw. Unterlegenheit gegentiber dem vorigen 
angegeben, so dab die unterschiedliche Ertragsf~ihig- 
keit der einzelnen Standards ohne Miihe abgelesen 
werden kann. 

Da an dieser Abbildung zu jedem Zeitpunkt ein 
VergIeich der Ertragsf~higkeit zwischen Standard 
und Population herbeigeffihrt werden kann, ist nun- 
mehr die M6glichkeit geschaffen, die Ertragsf~thigkeit 
der das damalige gesamte Reichsgebiet umfassenden 
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I. Ebstorf, Krs. 131zen, Hannover 
2. Gr6bzig, Krs. K6then, Anhalt 
3. Klein-R~iudchen bei Guhrau, Schlesien 
4. Nederling, Bez. Mt~nchen, Bayern. 
Der in diesen Jahren sehr starke Wechsel der Ver- 

suchsorte erlaubt es nicht, mehr Orte zu einem Standard 
zusammenzufassen, wodurch sich ein etwas unruhiger 
Kurvenverlauf ergibt. Seine l]berlegenheit gegeniiber 
dem Standard I in H6he yon 5% wird aus dem Kur- 
venverlauf jedoch deutlich ersichtlich. 

Zum Vergleich der Prt~fungsperioden 1926/29 und 
193o/33 dient der Standard III  (gestrichelte Linie, 
waagerechte Schraffierung), errechnet aus den 60rten: 

I. Ebstorf, Krs. iJlzen, Hannover 
2. Frankenhof, Krs. Sinsheim, Baden 
3. Cransebieth, Krs. Grimmen, Vorpommern 
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Population von 19oo/o 4 mit der gegenw~irtigen der 
DDR oder der BR zu vergleichen. 

Die praktische Durehfiihrung dieser Aufgabe ge- 
staltet sich in den ersten 5 Pentaden relativ einfach, 
da mit einem durchgehenden Standard yon 8 Often 
gearbeitet werden kann. Es sind dies die Orte: 

i. Alth6fchen bei Schwerin, WestpreuBen 
2. Calv6rde, Braunschweig 
3. Greisitz bei Sagan, Schlesien 
4. Gr6bzig, Kreis K6then, Anhalt 
5. Kloster Hadmersleben, Prov. Sachsen 
6. Klein-R~udchen bei Guhrau, Schlesien 
7. Klein-Spiegel, Bez. Stettin, Pommern 
8. L6hmebei Seefeld, Brandenburg. 
Dieser Standard I (dfinne Linie, steigende Schraf- 

fierung) erweist sieh in den Jahren 19oo/o 4 der Popula- 
tion um 5% unterlegen. Nit Ausnahme der Jahre 19o5/ 
IO, in denen der Standard wahrscheinlich infolge einer 
Ver~inderung der Population eine t3berlegenheit von 
etwa 8% zeigt, ist ein sehr gleichm~tl3iger Kurvenver- 
lauf zu verzeichnen, der auf geringe Anderungen in 
der Zusammensetzung der Population schlieBen l~iBt. 
Der in den Jahren 1921/24 neu hinzutretende Stan- 
dard II (gekreuzte Linie, senkrechte Schraffierung) 
errechnet sich aus dem Mittel der Orte: 

4. Luga-Quoos, Krs. Bautzen, Sachsen 
5. Wulkow, Krs. Ruppin, Brandenburg 
6. Zuckers, Krs. Rummelsburg, Pommern. 
Die fJberlegenheit dieses Standards III gegenfiber 

II bel~iuft sich im Priifungszeitraum yon I926/29 
auf --1%. Bemerkenswert ist die Divergenz der ge- 
strichelten und kriiftig schwarzen Knrve in diesem 
Zeitraum. Liegt der Standard III 1926--29 mit der 
Population noch auf einer HShe, so fiillt er in den 
Jahren yon 193o/33 immer weiter zuriack, ein Hinweis 
daffir, dab nicht nur der g~nstige Witterungsverlauf 
der Jahre 193o/33, sondern auch die Heranziehung 
von Versuchsorten mit einer relativ guten Ertrags- 
f~higkeit zu dem starken Ansteigen der Ertr~ge bei- 
getragen haben. 

Der i3bergang zu den Sortenversuchen des Reichs- 
n~ihrstandes wird hergestellt durch den Standard IV 
(Strich-Punkt-Linie, ialIende Schraifierung), darge- 
stellt dutch die Orte: 

I. Baumgarten, Kr. Ohlan, Schlesien 
2. Dorst, Krs. Helmstedt, Braunschweig 
3. Erbesbfidesheim, Krs. Alzey, Hessen 
4. Wulkow, Krs. Ruppin, Brandenburg. 
Er ist dem Standard III in den Jahren 193o/33 um 

11% iiberlegen. Die Tatsaehe, dab der Standard IV 
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in den Jahren 193o/33 noch etwa 6% im Ertrag tiber 
der Population liegt, w~ihrend in den Jahren 1938/41 
eine ann~ihernd gleich hohe Ertragsleistung ftir beide 
zu verzeichnen ist, zeigt, dab die vom Reichsn~ihr- 
stand ausgewXhlten Versuchsorte fiber eine recht 
hohe natfirliche Ertragsf~thigkeit verft~gen. 

Eine besondere Schwierigkeit bedeutete der Ober- 
gang yon der Prtifungsperiode I938/4I zu den Prti- 
fungen der DDR 1948/54, da bier nur eine einzige 
Versuchsstation, K6tschau, Krs. Jena, als Standard 
herangezogen werden konnte. Der Kurvenverlauf 
dieses Standards V (kr~iftig gestrichelte Linie, doppelte 
Schraffierung) zeigt die Iiir die Einzelstationen charak- 
teristischen starken witterungsbedingten Ertrags- 
schwankungen, die trotz des Umstandes, daB die 
Sortenversuche in K6tschau auf einem st~indigen Ver- 
suchsfeld yon recht ausgeglichener Bodenbeschaffen- 
heir zur Anlage kamen, eine erhebliche Unruhe in das 
Kurvenbild bringen. 

Die Oberlegenheit des Standards V gegenaber dem 
Standard IV und der Population in den Jahren 1938/41 
in H6he von 17% steht auger Zweifel. Gewisse Zweifel 
erweckt jedoch der Verlauf der gestriehelten Kurve in 
den Jahren 1948/54. Bewegt sich die gestrichelte 
Kurve in den Jahren 1948/5o mit der Population auf 
einer H6he, so zeigt sie sich der letzteren in den Jah- 
ren 1951/54 ganz eindeutig um 16% tiberlegen. DaB 
tats~ichlich ein groger Leistungsunterschied zwischen 
den Populationen von 1948/5o und 195I/54 besteht, 
wird durch den zus~itzlich eingezeichneten Standard 
VI (Punkt-Linie, gepunktete S~tule) unter Beweis ge- 
stellt. Dieser Standard VI setzt sich aus folgenden 
Orten zusammen : 

I. Bad Lauchst~idt, Bez. Halle 
2. Grog-Ltisewitz, Bez. Rostock 
3. Giilzow, Bez. Schwerin 
4. Klein-Wanzleben, Bez. Magdeburg 
5. Nossen, Bez. Dresden. 
Er ist in den Jahren 1948/5o der Population nm 

etwa 3% unterlegen, tibertrifft sie aber in den Jahren 
1951/54 mit 7% sehr eindeutig, so dab die aus der 
letzten Gegent~berstellung ersichtliche Oberlegenheit 
des Standard V gegentiber der Population v611ig zu 
Recht zu bestehen scheint. 

Eine derartig starke Abweichung ist theoretisch nur 
durch eine Ver~tnderung der Population der Versuchs- 
orte zu erkl~tren. In der Tat erfolgte im Jahre 1951 
eine Neuorientierung der Versuchsanstellungen. In 
Anlehnung an die yon STAFrELD vorgenommene Ein- 
teilung der DDR in Anbauzonen erschien es notwendig, 
jede Zone entsprechend ihrem Umfang mit einer ent- 
sprechenden Zahl yon Versuchsorten an den Prtifun- 
gen zu beteiligen. Mit dem Aussche~den yon 9 Ver- 
suchsorten, bei insgesamt 27> und der Aufnahme yon 
IO neuen, vor allem auf B6den geringerer Bonit~.t 
liegenden Versuchsorten, bringt das Jahr 1951 eine 
v611ig ver~inderte Population der Versuchsorte. Die 
Kenntnis dieser Tatsache gibt der Auswertung der 
Ertragsleistungen der Jahre 1948--1954 ein v611ig 
ver/indertes Gesicht, ist aber zum anderen ein erfreu- 
licher Beweis ftir die Brauchbarkeit der angewandten 
Arbeitsmethode. 

Aus der Addition der unter den einzelnen S~iulen 
angegebenen Prozentzahlen ergibt sich als Schlulg- 
rechnung, daB die Population der Versuchsorte der 
DDR aus den Jahren 1951/54 t~ber eine insgesamt 

um 11% h6here Ertragsf~ihigkeit verftigt als die 
Population der Jahre 190ofo 4. Die durchgeftihrten 
Vergleichsrechnungen erm6glichen es nunmehr, die 
erzielten Ertragsleistungen auf eine gleiche Basis 
zu beziehen. Unter der Annahme, dab die Ver- 
suchsorte von 19oo bis heute die gleichen geblieben 
w~iren, oder, anders ausgedrtickt, unter der Voraus- 
setzung einer v611ig gleichgebliebenen Ertragsf~ihigkeit 
der Versuchsorte w~iren aller Voraussicht nach fol- 
gende Ertr~tge in den Versuchen erzielt worden (Ta- 
belle 9): 

Tabelle 9. Durchschnittsertriige der gepri~/te~ Soften der 
mittelspdten und spiiten Rei/egruppe unter der Annahme 

gleichbleibender Versuchsorte. 

Jahre  I~nollen St~irke St/irkeer trag 
dz /ha  % 

I9oolo4 
O 5 [ O 9  
lO/I4 
15II8 
2II24 
26/29 
3o133 
38/4I 
48/5 ~ 
5~/54 

240 
260 
235 
244 
236 
286 
317 
293 
257 
288 

18,4 
I8,5 
17,7 
17,8 
15,9 
16,8 
16,6 
16,6 
17,2 
16,2 

43,8 
48,1 
41,6 
43,4 
37,5 
48,0 
52,6 
48,6 
44,2 
46,7 

In gleicher Weise wie ffir die Sortenwertpriifungen 
der DDR, scheint ffir die Prfifungen der Bundes- 
republik die M6glichkeit gegeben, sie in eine reale 
Beziehung zu den frt~heren Prtifungen zu bringen. 
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Unter Heranziehung der Versuchsstation Lonne (Nie- 
dersachsen) als Standard, die sowohl in den Jahren 
1938/41 als auch an den gegenwfirtigen Priifungen 
regelmfigig beteiligt war, ergibt sich, wie aus Ab- 
bildung 2 ersichtlich, ein den VerMltnissen der DDR 
sehr fihnlicher Xurvenverlauf. 

In den Jahren 1938/41 zeigt Lonne, als Standard 
VII (dtinne Linie, senkrechte Schraffierung), eine 
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sehr regelm~13ige und erhebliche Ertragsiiberlegenheit 
sowohl gegeniiber der Population als auch dem Stan- 
dard IV (Strich-Punkt-Linie, fallende Schraffierung), 
die sich im Durchschnitt der 4 Jahre auf 27 bzw. 
26~o bel~iuft. Im Zeitraum 195o/53 hat sich die ~ber- 
legenheit gegeniiber der Population auf 19% vermin- 
dert, wonach anzunehmen ist, dab die Population 
yon I95o/53 der yon I938/4I in der natiirlichen Er- 
tragsf~ihigkeit erheblich iiberlegen ist. 

Wie aus der Abbildung I ersichtlich, zeigte sich der 
Standard IV der Population yon 19oo/o 4 um lO~ in 
der Ertragsf~ihigkeit tiberlegen. Nach den Daten der 
Abbildung 2 mu8 mit einer rdberlegenheit der Popu- 
lation yon 195o/53 gegeniiber Standard IV yon (26 bis 
19) 7~ gerechnet werden, so dab sich in der End- 
summe eine ~)~berlegenheit der Population der BR yon 
195o/53 gegentiber der yon 19oo/o 4 in HShe yon 17% 
ergibt. 

Um diesen Prozentsatz vermindert, errechnet sich 
fiir die gegenw~irtig in der BR zugelassenen Sorten 
unter der Annahme einer gleichgebliebenen Ertrags- 
f/ihigkeit der Versuchsorte ein Ertrag von 

294 dz/ha rnit 16,1% St~irke == 47,3 dz/ha Sttirke. 

Die nach diesen Berechnungen verbleibende effektive 
Ertragssteigerung von 24o auf 288 dz/ha entspricht 
einer Steigerung yon 2o% in 50 Jahren oder nach der 
Zinseszinsrechnung yon o,37% pro Jahr. 

7. Die verstfrkte Anwendung mineralischerDiinge- 
mittel in ihrer EinfluBnahme aui' die Ertra~s- 

leistung 
Nach den in der landwirtschaftlichen Praxis ge- 

sammelten Erfahrungen, muB der steigenden An- 
wendung mineralischer Dtingemittel der gr613te AnteiI 
an den in den letzten Jahrzehnten erzielten Ertrags- 
steigerungen zuerkannt werden. Diese Feststellung 
kann nur mit Einschr~nkung auf die hier zur Unter- 
suchung stehenden Sortenversuche iibertragen werden, 
da bei ihnen bereits zur Jahrhundertwende eine fiir 
jene Zeit relativ hohe Dtingung gegeben wurde. Der in 
den Versuchsanleitungen immer wieder ausgesprochene 
Wunsch, nach MSglichkeit die vorgeschtagene Diinger- 
gabe in ihrer HShe einzuhalten, hat dazu geftihrt, dab 
in dem untersuchten Zeitraum die Erh6hung der Dtin- 
gergaben geringere AusmaBe annahm als den Verh~ilt- 
nissen der breiten Praxis entspricht. Da tiber die 
H6he der verabfolgten Diingung recht voltst~indige 
Aufzeichnungen vorliegen, erscheint es niitzlich, ihren 
Einflul3 auf die Ertragsleistung nach MSglichkeit zu 
berficksichtigen. 

Auf Grund langj~hriger Untersuchungen der land- 
wirtschaftlichen Versnchsstationen (I3) wissen wit, 
daI3 innerhalb der durch das Gesetz vom abnehmen- 
den Ertragszuwachs gezogenen Grenzen dutch die 
Verwendung yon x kg Rein-N die Produktion durch- 
schnittlich um I8 kg Getreidewert gesteigert wird. 
x kg Phosphors~ure liefert einen Mehrertrag yon 3,5 bis 
5 kg und I kg Kali einen Mehrertrag yon 4 kg Getreide- 
wert. Es kann mit BaAI~E (2) bezweifelt werden, ob 
man diese ZahIen in der Weise addieren daft, dag man 
ftir I kg N ~- I kg P~O5 -4- 1,5 kg K~O einen Ertrags- 
zuwachs yon 18 -~ 4 d- 6 = 28 kg Getreidewert in 
Rechnnng stellen darf. Nach BAADE ist der vorsich- 
tigeren Rechnung der Vorzug zu geben: itir I kg N 
zuztiglich der entsprechendenMengen an Phosphors~ure 

und Kali einen Ertragszuwachs yon 20 kg Getreide~ 
wert anzusetzen. 

Nach den Ergebnissen der Diingungsversuche er- 
weist sich die Kartoffel als besonders dankbar fiir 
Stickstoff- und Kalidtingung. W~thrend i kg N bei 
Getreide einen Mehrertrag yon I8 kg G.W. bringt, 
betr~igt dieser bei der KartQffel 8O--lOO kg Knollen 
-~ 2o - -  25 kg G. W. I kg Kali, das bei Getreide 4 kg 
G.W. mehr erzeugt, erzielt bei der Kartoffel 35 kg 
Knollen = ann~ihernd 9 kg Getreidewert, so dal3 der 
durch Kali hervorgerufene 3/iehrertrag bei der Kartoffel 
gegeniiber Getreide die doppelte H6he erreich~. 

Entsprechend der Erfahrung der praktischen Dtin- 
gerlehre, dal3 auf normalem, stallmistgedtingtem Boden 
mittlerer Qualit/K und dem Klima der gem~13igten 
Gebiete Europas die zweiten Io kg Stickstoff je ha 
Mufig einen gr6Beren Ertragszuwachs liefern Ms die 
ersten Io, daft man annehmen, dab bei den meisten 
Kulturen erst die dritten und bei besonders stick- 
stoffdankbaren Kulturen erst die vierten IO kg einen 
abnehmenden Ertragszuwachs erkennen lassen. (2) 

Bei der H6he der Diingermengen, die in den Sorten- 
priifungen in der Gegenwart gegeben werden, ist da- 
her mit Sicherheit anzunehmen, dab wenigstens bei 
den beiden N~ihrstoffen KaIi und Stickstoff die Grenze 
der linearen Steigerung tiberschritten wird, so dab die 
Berticksichtigung dieser N;ihrstoffe in ihrem vollen 
Wirkungswert nicht berechtigt erscheint. Nach Nei- 
nung des Verfassers ist es daher sinnvoll, auch hier auf 
eine additive Bewertung der Wirkung der einzelnen 
N/thrstoffe zu verzichten und als Faustzahl bei der 
H6he der hier verabfolgten Diingergaben eine Stei- 
gerung des Knollenertrages von I2okg = 3okg 
G. W. je kg Stickstoff zuziiglich entsprechender Gaben 
der anderen Kernn~ihrstoffe anzunehmen. 

Der den Untersuchungen zugrunde gelegte Aus- 
gangswert, der Durchschnittsertrag der Jahre I9oo/o 4 
von 240 dz]ha, wurde mit einer durchschnittlichen 
~{ineraldiingergabe yon 26 kgN, 38 kg P~O 5 und 23 kg 
K~O je ha erzielt. Fiir die gleichen Versuchsorte wurde 
mit den gegenw~irtig in der DDR zugelassenen Sorten 
ein Ertrag yon 297 dz/ha errechnet bei einem D/inger- 
aufwand von 47 kg N, 46 kg P~O 5 und 94 kg K~O. 
Nach der oben genannten Faustzahl bedeutet die um 
2I kg hShere N-Diingung, b@eitet yon einer harmo- 
nischen Steigerung der tibrigen N~hrstoffe, eine Er- 
tragssteigerung yon 25 dz/ha. Unter der Annahme, 
dab die H6he der heute verabfolgten Dt~ngermengen 
auf das um 19oo iibliche MaB begrenzt geblieben w~re, 
miil3te mit einer Verminderung des durchschnittlichen 
Knollenertrages der gegenw~irtig gepriiften Sorten 
auf 263 dz/ha gereclmet werden. 

Die Multiplikation dieses Ertrages mit dem far die 
gegenw~irtige Versuchsperiode ermittelten durch- 
schnittlichen St~irkegehalt yon I6,2% wiirde zu einem 
Stfirkeertrag fiihren, der unter dem Ausgangswert des 
Jahrftinftes I9oo/o 4 liegt. Eine derartige Rechnung 
ist jedoch nach praktischen Erfahrungen nicht be- 
rechtigt, worauf KLAPP (7) besonders hinweist. So 
brachten in den Anbauversuchen tier Jahre I888/92 
die mit 32 kg N gedi~ngten Parzetlen gegeniiber den 
nur mit StalImist und Phosphors~iure gediingten 
einen im Durchschnitt nm o,5 0/0 niedrigeren St~irke- 
gehalt. Das Absinken des St~irkegehaltes konnte natiir- 
lich leicht in Kauf genommen werden und war wirt- 
schaftlich gerechtfertigt, well gleichzeitig der Knollen- 
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ertrag und damit der Sffirkeertrag wesentlich st~irker 
anstiegen. Das eben Gesagte gilt in nocb stfirkerem 
Umfange fiir die Kalidiingung, die sich in dem unter- 
suchten Zeitraum auf das 4- bzw. 5-fache erh6ht hat. 
Da das Kali m i t  seltenen Ausnahmen in Form chlor- 
haltiger SaLe gegeben wurde und die St~irkedepression 
derselben auf Grund der sehr eindeutigen Befunde 
zahlreicher Forscher als feststehend angesehen werden 
kann, ist mit Sicherheit anzunehmen, dab auch heute 
bei Anwendung einer derartig niedrigen mineralischen 
Diingung ein vielleicht um 1% h6herer durchschnitt- 
licher Sffirkegehalt erzielt wfirde. DaB jedoch bei der 
ver~inderten Leistungsrichtung mit den heute zuge- 
lassenen Sorten die um die Jahrhundertwende iib- 
lichen hohen St'~trkegehalte nicht mehr erreicht werden 
k6nnen, liegt auf der Hand. 

Der ffir das Bundesgebiet errechnete Durchschnitts- 
ertrag der mittelspgten und spgten Sorten belief sich 
bei einer Handelsdfingergabe yon 62 kgN, 72kg 
P~05 und 124 kg K~O auf 294 dz/ha. Die Steigerung 
der Stickstoffdtingung um 36 kg maeht einen Ab- 
schlag yon 43 dz/ha notwendig, so dab ein theoreti- 
scher Ertrag yon 251 dz/ha verbleibt. 

Wenn nach den hier durchgeffihrten Berechnungen 
die Sorten der BRim Durchschnitt einen um I2 dz/ha 
niedrigeren Ertrag bringen, so muB auf die bereits im 
Kap. 5 getroffene Feststellung verwiesen werden, dab 
der Durchschnittsertrag der Jahre 195o/53 nicht ohne 
weiteres mit dem von 195I/54 gleichgesetzt werden 
kann. Unter Anerkennung der ftir die DDR errech- 
ne~en ErLragsdifferenzen zwischen beiden Mitteln yon 
9 dz/ha kann angenommen werden, dab die absolute 
Leistungsffihigkeit der in beiden Teilen Deutschlands 
zugelassenen Sorten keine mel3baren Unterschiede 
zeigt. 

Zieht man nun Bilanz aus den Untersuchungen der 
letzten Kapitel, so wird offensiehtlich, dab die in den 
ersten Tabellen recht hoch erscheinende Differenz 
zwischen den Durchschnittsertr~igen der Soften yon 
I9oo und unseren heutigen Soften zum iiberwiegen- 
den Teil auf ,,st6renden Faktoren" beruht. Die am 
Ende verbleibende Ertragssteigerung yon 

240 dz/ha mit 18,4% St~irke = 43,8 dz/ha St~irke 
auf 263 dz/ha mit scMtzungsweise 17% St/irke = 
44,7 dz/ha St~rke, 

die als effektiver Erfolg der Zfichtung angesprochen 
werden kann, f~illt mit lO% im Knollenertrag bei fast 
gleichgebliebenem St~irkeertrag in 50 Jahren recht be- 
scheiden aus. Dieses Ergebnis deckt sich v611ig mit der 
bereits zitierten, yon GLIEDE~ vertretenen Auffassung. 

Um nun den Widerspruch, der sich aus diesem Er- 
gebnis nnd dem eingangs fiber den Leistungsvergleich 
einzelner Sorten errechneten zfichterischen Fort- 
schritt yon 50% im Knollenertrag und 7O~o im St~rke- 
ertrag ergibt, zu klaren, wird es notwendig, die 
Leistungen der einzelnen Sorten einer eingehenderen 
Betrachtung zu unterziehen. 

8. Die Leistungen einzelner Sorten im Lauf der 
Jahrzehnte 

Die Erkenntnis, dab eine Steigerung der Ertrags- 
f~ihigkeit der Kartoffel in den letzten 5 Jahrzehnten 
nur in sehr bescheidenem Umfange zu verzeichnen 
war, l~iI3t ohne Zweifel die Frage berechtigt erscheinen, 
ob die groBen Aufwendungen, die ffir die Kartoffel- 

Neuzfichtung getroffen wurden, auch in diesem Um- 
fange bereChtigt waren. Erscbeint es doch naheliegend, 
ans obiger Feststellung die SchluBfolgerung zu ziehen, 
da~3 unter Beibehaltung der um die Jahrhundertwende 
vorhandenen Sorten und bei der Verabreichung der 
heute fiblichen Diingergaben etwa gleich hohe Er- 
tr~ige erzielt wfirden, wie dies mit den gegenw~irtig 
gebauten Sorten der Fall ist. 

DaB diese Annahme jedoch den Tatsachen nicht 
entspricht, wird aus den graphischen Abb. 3 und 4 
ersichtlich. Neben dem dutch eine kr~ftige Kurve dar- 
gestellten Durchschnitt aller Soften sind die Ertrags- 
kurven yon 13 Sorten, die relativ lange in diesen Prii- 
fungen standen, mit verschiedenen Signierungen ein- 
gezeichnet worden. Es sind dies folgende Soften mit 
Angabe des Z/ichters und des Zeitraumes ihrer Pra- 
tung. 

i. Daber (v. DIEST) 
2. Imperator (RICHTER) 
3. Prof. Wohltmann (ClMBAL) 
4- Jubel (RIcHTeR) 

5. Deodara (v. Km,rEKE) 

6. Parnassia (v. KA~IEKE) 

7- Neue Industrie (PSG) 
8. Erdgold (PSG) 

9. Ackersegen (BOHs~) 

Io. Wekaragis (RAalS) 

II. Voran (RADDATZ) 

I2. Sabina (PSG) 

19oo--I6 
19oo--18 
I9o6--I8 
191o--I4; 
I938--41 
I914--18; 
I926--28 
I9x5--22; 
I926--34; 
I938--4I; 
I948 
I92I--34 
x927--29; 

"z938--4x; 
I948--49 
1928--3o; 
1938--41; 
I948--54 
193o--32; 
1938--4I; 
z948--49 
I933--34; 
1938--41; 
I948--54 
1938--41; 
I948--51 

I3. Capella (LEMBKE) 1948--54. 
Ohne auf die in der Abbildung 3 eingezeichneten 

Ertragskurven der Sorten im einzelnen eingehen zu 
mfissen, ist das Wesentliche in wenigen Worten zu 
sagen. Fast alle Sorten beginnen mit erheblich fiber 
dem Durchschnitt liegenden Knollenertr~tgen nnd 
verm6gen diese *Oberlegenheit eine mehr oder minder 
lange Zeit aufrechtzuerhalten. Bald sinken sic jedoeh 
auf den Mittelwert ab, unterschreiten diesen und k6n- 
hen unter Umst~nden einen vflligen Leistungszu- 
sammenbruch erfahren. Dieser fast gesetzm~iflig ver- 
laufende Leist ungsrfiekgang, der sieh auch darin/iuBert, 
dab trotz verbesserter Anbanbedingnngen in frfiheren 
Jahren erzielte Ertr~ige sp~iter nieht mehr erreicht 
werden, wird besonders deuttich an den Sorten: 
Imperator, Professor Wohltmann, Jubel, Parnassia, 
Industrie, Erdgold, Wekaragis und Sabina. 

Daber, bereits seit etwa z835 im Anbau, scheint 
weit yon der vollen Leistungsf{thigkeit entfernt und 
1/iBt nur noch den letzten Teil der Ertragskurve erken- 
nen. Einen etwas abweichenden Kurvenverlauf scheint 
Deodara zu zeigen. Obwohl diese Sorte I928 noeh eine 
erhebliehe {]berlegenheit gegentiber dem Mittel zeigt, 
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scheidet sic aus den Prtifungen aus. Die in diesen 
Jahren erfolgende Umstellung auf Krebsresistenz macht 
das Ausscheiden dieser anfiilligen Sorte notwendig, so 
dab ihre Leistungskurve nicht weiter verfolgt werden 
kann. 

Nut wenige Sorten sind von diesem Leistnngsrtick- 
gang verschont gebtieben: Ackersegen, Voran und 
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stungsrtickgang der Ackersegen, k6nnen in der Weise 
gedeutet werden, dab auch far diese Sorten ein Lei- 
stungsrackgang unvermeidlich scheint. 

Die Abb. 4, in der die StSirkeertdige der gleichen 
Sorten wiedergegeben werden, zeigt im grunds~itz- 
lichen das gleiche BUd. Der im ganzen wesentlich ausge- 
glichenere Kurvenverlauf zeigt, was die Berechnungen 
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Abb. 3- Knollenertr~ige yon 13 fiber mehrere Jahre geprfiften Sorten im Vergleich zum Durehschnitt aller Soften der mittelsp~ten und sp/iten iReifegruppe, 

t 
1 
i 

Yeron ~ ,~r �9 "~ , 

_ ~ , i i  \ i 

~',. ;~, ,7.'.." Y , ' . 1 2 " , t  Xd:ene~e,§ j ~  v A .: i t  ! \ V l \  ~. . 

.o  - " , ,  / p \  t{ : 111; ~. x P~s'~d#'l. I 
~'- "~ " !~i" "/~'~.-'.." " / "  , . . . / \ ,  .-, ~',~,~,,,~ ,a~4A ~l \~ # 

 ~ v A ~+&~\ J \  J i g  I \A tT//,,\ ' . ,". ,<-~<,,'~'1 " ',, i ', ,,<'~, ~., 
/ ' , . - M / g  t\7,' ',, .,', ,, o " ..... , U  " .,A 

J _  I I t I ~ I I I 
1~00 1905 13"10 1,915 1 ~ 0  1025 1,930 1..o3.~ 19(10 ~9#5 1~5e 

6a 

? 

$0 

Abb. 4. St~irkeertr/ige "~on I3 fiber mehrere Jahre gepr/iften Soften hn Vergleieh zum Durehsehnitt aller Sorten der nxittelsp/~ten und sp/iten Reifegruppe. 

Capella. Vor allem die beiden ersteren scheinen sich 
trotz 2oj~ihrigen Anbaues ihre volle Leistungsfiihig- 
keit erhalten zu haben. Es ist schwer voranszusagen, 
ob es der Erhaltungszfichtung gelingen wird, auch in 
den kommenden Jahren diese beiden Sorten bei voller 
Leistungsf~higkeit zu erhalten. Die aus den Abbil- 
dungen ersichtliche Tatsache, dab Voran in den Jab- 
ten 1952 und 1953 das Mittel unterschreitet, wie 
andererseits die in den letzten Jahren in der PraMs 
immer h~iufiger laut gewordenen Klagen fiber den Lei- 

bereits ausweisen, dab die absoluten St~irkeertdige im 
untersuchten Zeitraum kaum gestiegen sind. Be- 
trachtet man einen hohen St~rkeertrag als das er- 
strebenswerteste Ziel der Kartoffelziichtung, dann 
kann nach dieser Abbildung festgestelIt werden, dab 
nur 3 Ziichtungen einen beaehtliehen Fortschritt in 
dieser Richtung gebracht haben: Professor Wohlt- 
mann, Parnassia und Capella. Die um 193o mit sehr 
hohen Knollenertdigen aufwartenden Sorten Erdgold, 
Ackersegen und Wekaragis vermochten im St~irke- 
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ertrag nicht mehr zu leisten als die bereits 15 Jahre 
alte Parnassia. Es ist dies ein deutlicher Hinweis auf 
die gdinderte Leistungsrichtung in der Kartoffel- 
ztiehtung. 

Nachdem wir aus den vorangegangenen Betrach- 
tungen wissen, dab die durchschnittliche Ertrags- 
f~higkeit der Sorten in dem untersuchten Zeitraum 

sehaltung der Jahresschwankungen bringt eine wesent- 
liche Gl~tttung des Kurvenverlaufes mit sich und lfiBt 
den Leistungsriickgang der einzelnen Sorten noch 
deutlicher in Erseheinung treten, als dies bei den Ab- 
solutertr/igen bereits der Fall ist. 

Das Studium der Abb. 3 bis 6 zeigt sehr deutlich, 
warum der eingangs durchgeftihrte Versuch der Er- 
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nur eine Steigerung von io% erfuhr und dab sich das 
sprunghafte Ansteigen der Ertdige dutch Verfinderun- 
gen in der Zusammensetzung der Population der Ver- 
suchsorte und steigende Dtingung weitgehend er- 
kl~iren l~tBt, kann die kdiftig ausgezogene Linie des 
Durchschnittsertrages aller Sorten als eine fast gleich- 
bleibende Ertragsh6he angesehen werden. Bringt man 
dies in der Weise zum Ausdruck, dab man den Durch- 
schnitt aller Sorten gleich Hundert setzt, wie dies in 
den Abb. 5 und 6 geschehen ist, so kann die relative 
Leistung der einzelnen Sorten in den einzelnen Jahren 
gMchsam als Mal3 des jeweiligen Leistungsstandes 
angesehen werden. Die auf diese Weise erreichte Aus- 

mittlung des ztichterischen Fortschrittes tiber die 
Leistungen einzelner Sorten zur Errechnung yon so 
tiberraschend hohen und schwankenden Ertragsstei- 
gerungen ftihren muBte. Der Vergleich zwischen 
2 Soften erfolgte fast ausnahmslos zwischen einer 
alten, d.h. einer bereits l~ingere Jahre im Anbau be- 
findlichen Sorte und einer Neuztichtung. Je nachdem, 
ob die ,,alte Sorte" noch einigermaBen im Vollbesitz 
ihrer Ertragsf~higkeit oder bereits in erheblichem 
Umfang dem Leistungsrtickgang anheimgefallen ist, 
lassen sich recht unterschiedliche ,,Fortschritte" er- 
rechnen. Werden Sorten als Vergleichsglieder heran- 
gezogen, die einen sehr starken Leistungsrtickgang 
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erkennen lassen, oder werden die letzten Prtifungsjahre 
mit dem stark abfallenden Verlauf der Ertragskurve 
in die Betrachtung einbezogen, so ergeben sich ver- 
st/indlicherweise wesentlich gr6gere Differenzen. 

W/ire der Leistungsvergleich zwischen alten und 
n~uen Sorten in gleicher Weise mit gesundem und voll 
leistungsf/ihigem Pflanzgut geftihrt worden, so w/ire 
auch hier im Endeffekt mit Ertragssteigerungen von 
etwa lO% zu rechnen gewesen. Der Versueh zur Er- 
mittlung des ztichterischen Fortschrittes tiber die 
Leistungen einzelner Sorten erfal3t jedoeh zus/itzlich 
die aus den Abb. 3--6 ersiehtliehen Ertragsminde- 
rungen 1/inger angebauter Sorten und mug daher zu 
wesentlich h6heren und j e nach Sorte und Vergleichs- 
zeit auch voneinander abweichenden Ergebnissen 
ftihren. Trotz aller Bedenken, die einer Mittelbildung 
aus derartig entstandenen Werten entgegenstehen, soll 
der bereits genannte Mittelwert yon 5o% im Knollen- 
ertrag und 7o% im St/irkeertrag, ein Wert, der im 
Mittel mehrerer Vergleiche zwischen Neuztichtungen 
und /ilteren, auf noch mittlerer Leistungsh6he ste- 
henden Sorten errechnet wurde, als Richtwert fest- 
gehalten werden. 

Da aus den vorangegangenen Ausfiihrungen er- 
sichtlich wurde, dab beiden Untersuchungsmethoden 
eigentlich eine recht unterschiedliche Fragestellung 
zugrunde liegt, k6nnen die erheblich voneinander 
abweichenden Ergebnisse keineswegs als Widerspruch 
aufgefaBt werden. Der Vergleieh beider Methoden 
ftihrt vielmehr mit der Eliminierung des Le~stungs- 
rtickganges der Soften zur Herausstellung eines Fak- 
tors, der an Bedeutung den absoluten ztichterischen 
Fortschritt weit zu tibertreffen scheint und dessen 
n/ihere Untersuchung besonderes Interesse verdient. 

9. Der Le i s tungsr i i ckgang  der Sorten  und se ine  
U r s a c h e n  

Aus der Kenntnis der Problematik des Kartoffel- 
baues heraus liegt es nahe, aueh ftir den hier beob- 
achteten Leistungsrtickgang der Sorten den Abbau 
verantwortlich machen zu wollen. Da die wichtigsten 
Probleme und Erkenntnisse des Abbaues wohl ais be- 
kannt vorausgesetzt werden dtirfen, soll in diesem Zu- 
sammenhang nicht n/iher darauf eingegangen werden. 

Es wird nicht leicht~ den Beweis ftir die Richtigkeit 
der oben ausgesprochenen Vermutung anzutreten, 
liegen doch bekanntlich nur aus den letzten lO--15 
Jahren einigermaBen vollst/indige und systematisch 
gesammelte Beobachtungen tiber Umfang und Be- 
deutung des Kartoffelabbaues vor. Den ,,Berichten 
tiber die Ergebnisse der Kontroll- und tIauptprtifung 
mit Kartoffeln" (2o) der Jahre I948--5o kSnnen aus 
diesem Zeitabschnitt einige konkrete Daten zu dieser 
Frage entnommen werden. 

In den Jahren 1948--5o liegt, wie aus den Abb. 3 
his 6 ersichtlich, der starke Leistungsrtickgang der 
Sorten Parnassia, Erdgold, Wekaragis und Sabina. Die 
nachstehende Tabelle zeigt auszugsweise die in diesen 
Jahren ermittelten Prozents/itze viruskranker Stauden 
im Mittel aller Versuchsorte. Es werden dabei die ftir 
die oben genannten Sorten ermittelten Werte dem 
Durchschnitt aller Sorten der mittelsp/iten Reife- 
gruppe gegentibergestellt (Tabelle IO). 

Der hier ersichtliche, nicht unerhebliche Prozent- 
satz viruskranker Stauden kann als ausreichende Ur- 
sache des starken Ertragsrtickganges angesehen wer- 

Tabelle io. Prozentsiitze viruskranker Staude~r bei den Soften 
def mittelspiiten Rei#gruppe. 

Durchschnitt 
aller Sor ten 

1948 ] 6,6 
1949 4,3 
195o 1,5 

V(ekaragis Sabina 

l,o [ 13, 7 
7,6 13,9 
3,8 

Erdgold Parnassia 

5,6 19,o 
6,5 i - -  

den und war letzten Endes die Ursaehe ftir die Ein- 
stellung der weiteren ztichterischen Bearbeitung und 
die Streichung dieser Sorten aus dem Sortenregister. 
Die mit dem Zusammenbruch 1945 notwendig ge- 
wordene Verlagerung der Zuchtstationen und der da- 
mit h/iufig verbundene Verlust des Zuchtgarten- 
materials zwangen teilweise dazu, den Neuaufbau der 
Sorten auf niederen Anbaustufen vorzunehmen. Aus 
dieser Situation heraus wird der Leistungsrtickgang 
dieser Sorten durchaus verst/indlich. 

Wenn bei diesen 4 Sorten ohne Zweifel der Abbau 
als das dominierende Moment ihres Leistungsrtick- 
ganges angesprochen werden muB, so reicht dieser 
Tatbestand aber keineswegs aus, daraus die allgemeine 
Gtiltigkeit dieser Hypothese abzuleiten. Um die not- 
wendigen Unterlagen ftir eine derartige Beweisftihrung 
zu beschaffen, muB auf /ilteres und umfangreicheres 
Versuchs- und Untersuchungsmaterial zurtickge- 
griffen werden. 

Wenn bisher die Meinung vertreten wurde, dab aus 
der /ilteren Literatur, infolge der damals noch herr- 
schenden Unkenntnis fiber die Zusammenh~inge, nur 
wenig brauchbare Unterlagen/1bet Umfang und wirt- 
schaftliche Bedeutung des Abbaues entnommen wer- 
den k6nnen, so vermochte der Verfasser doch in 
gr6Berem Umfange Material zusammenzutragen, dem 
leider bisher eine Auswertung in dieser Hinsicht vSllig 
versagt geblieben ist. Die kritische Auswertung dieses 
Materials verdient st/irkste Beachtung, da die daraus 
abzuleitenden SchluBfolgerungen zum Teil im Gegen- 
satz zu bisher allgemein verbreiteten Anschauungen 
stehen und die Problematik des Abbaues wie die 
Erfolge und Aufgaben der Kartoffelztichtung in einem 
wesentlich anderen Licht erscheinen lassen. 

Nach Sammlung und kritiseher Sichtung aller zu- 
g/ingigen, alten Berichte tiber das Auftreten von 
Kartoffelkrankheiten, einer Arbeit, um die sich vor 
allem O. APPEL (I) sehr verdient gemacht hat, darf 
als gesichert angenommen werden, dab die heute als 
Abbaukrankheiten zusammengefal3ten Erscheinungen 
seit etwa 1775 in Europa bekannt und verbreitet sin& 
Nach Angaben damaliger Botaniker und Landwirte 
muBte diesen Erscheinungen am Ende des 18. und zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts in Westdeutschland und 
Frankreich bereits eine gewisse wirtschaftliche Bedeu- 
tung beigemessen werden. 

Obwohl seit den 4oer Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts neben der akut in den Vordergrund ge- 
tretenen Phy~ophthora die Abbauerscheinungen nur 
noch vereinzelt eine Erw/ihnung erfahren, ist man 
heute meist geneigt, in diesem Tatbestand nur eine 
relative i3berbewertung der Phytophthora zu sehen. 
Die nunmehr fast 2oo Jahre zurtickliegende Beob- 
achtung kranker Stauden, deren Krankheitsbild als 
identisch mit den uns heute bekannten Viruskrank- 
heiten der Kartoffel angesehen werden kann, scheint 
Veranlassung genug, seit diesem Zeitpunkt den Abbau 
in der uns heute bekannten Form und Intensit/it als 
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ein untrennbares Attribut der klimatisch begiinstigten 
Langsommerbezirke Mittel- und Westeuropas zu be- 
trachten. Wenn auch das Vorkommen der Abbau- 
krankheiten in diesen Gebieten nicht in Abrede ge- 
stellt werden soil, so liegen doch berechtigte Grtinde 
vor, die Existenz des Abbaues in seiner heutigen 
Problematik anzuzweifeln. Es liegt vielmehr ein mn- 
fangreiches Tatsachenmaterial vor, welches darauf 
schlieBen l~tBt, dab vor Beginn des 2o. Jahrhunderts 
dem durch Viruskrankheiten verursachten Abbau in 
Deutschland kaum eine wirtschaftliche Bedeutung 
beigemessen werden kann. 

Die Bedeutungslosigkeit des Kartoffelabbaues zu 
Beginn des 2o. Jahrhunderts kann nicht offensicht- 
licher demonstriert werden als durch einen Satz 
APPELS aus der Einleitung zur vorgenannten Arbeit: 
,,Endlich aber begannen im Jahre 19o 5 zwei epide- 
mische Krankheiten in besorgniserregender Weise 
aufzutreten, die zwar nicht neu, aber doch fast ver- 
gessen waren: Die Bakterien-Ringkrankheit und die 
Blattrollkrankheit, beides Krankheitsformen, die in 
den Sammelbegriff der Kr~iuselkrankheiten geh6ren." 

Dieser Tatbestand allein macht es verst~indlich, dab 
es um die Jahrhundertwende m6glich war, in den 
heute als ausgesprochenen Abbaulagen bekannten 
Gebieten Mittel-, West- und Siidwestdeutschlands die 
Sortenprtifungen mit dem selbsterzeugten Pflanzgut 
tiber Jahrzehnte ohne sichtbare Ertragsminderung 
fortzuftihren. Bei den seit Beginn der Anbauversuche 
1888 mitgeprtiften Richtkartoffelsorten Daber und 
Imperator wurde das Pflanzgut an allen Orten jeweils 
dem vorj~ihrigen Versuch entnommen. Erstmals im 
Jahre 19o4, zum zweiten Mal im Jahre 1911 Melt man 
einen Neubezug yon Pflanzgut vom Ztichter ftir not- 
wendig. Erfreulicherweise wurde im Jahre 1911 sowie 
bei Imperator im Jahre i917 neben dem Irisch be- 
zogenen Pflanzgut das alte nochmals mitgeprtift, so 
dab wir uns heute durch den Vergleich eines 7. bzw. 
6. Nachbaues mit dem Originalpflanzgut eine Vor- 
stellung yon der HShe der abbaubedingten Ertrags- 
minderung machen k6nnen. 

Im Mittel aller Versuchsorte zeigt sich folgendes 
Ergebnis (Tabelle i i )  : 

Tabelle I I. Karloffelabbau ~9~I und z9x 7. 

Jahr Sorte Ertrag 

1911  

I 9 1 1  

1917 

Daber neu 
Daber 7. Nachbau 
Imperator neu 
Imperator 7. Nachbau 
Imperator neu 
Imperator 6. Nachbau 

~73,9 
t33,2 

233,9 
191,4 
236,9 
198,2 

Tabelle 12. Die abbaubedingte 

Es kann mit Recht bezweifelt werden, ob das hier 
ersichtliche Nachlassen der Ertr~ige unbedingt als Ab- 
bau angesprochen werden mug. Eine Antwort auf 
diese Frage ist durch eine grtindliche Auswertung der 
dieser Tabelle zugrunde liegenden Daten ohne Schwie- 
rigkeit zu erhalten. FaBt man, wie das in der nach- 
stehenden Tabelle geschehen ist, jene Versuchs- 
stationen zusammen, die in Gebieten ~thnlicher 
Klima- und Bodenverh~iltnisse liegen, und stellt die 
Ergebnisse dieser Oebiete einander gegentiber, so muB 
sich erweisen, ob die aufgetretenen Ertragsminde- 
rungen mehr allgemeiner Natur  sind oder in den 
heute als ,,Abbaulagen" bekannten Gebieten mit be- 
sonderer Intensit~t auftreten. 

Obwohl die Zahl der Versuchsstationen viel zu 
gering ist, um ein statistisch gesichertes Ergebnis zu 
liefern, zum zweiten die Anbauversuche ohne Wieder- 
holungen angelegt wurden, und schlieBlich auch die 
Frage nicht untersucht werden soll, ob die zur Aus- 
wertung herangezogenen Versuchsorte als repr~isen- 
tat iv ftir diese Gebiete anzusprechen sind, vermag doeh 
diese Zusammenstellung einen Eindruck yon der im 
z. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts gegebenen Ertrags- 
minderung durch denAbbau zu vermitteln (Tabelie 12). 

Die Abstufung der einzelnen Gebiete entspricht 
durchaus den Erwartungen, die absolute H6he der 
Ertragsminderung setzt jedoch in Erstaunen. Relative 
Leistungen eines 6. bzw. 7. Nachbaues in den aus- 
gesprochenen Abbaugebieten 4 und 5 von 6o--7o 
entsprechen in ihrer H6he den Leistungen, die KLAPP 
(8) beim 2. Nachbau toleranter Sorten in den Nach- 
prtifungen von Dikopshof (1937--51) ermittelte. Die 
Frage, ob geringerer Virusbesatz oder h6here Toleranz 
der Sorten zu diesen abweichenden Ergebnissen Anlag 
geben, kann nur auf Grund von Staudenausz~hlungen 
beantwortet werden, die abet zu jener Zeit aus Un- 
kenntnis des Wesens der Abbaukrankheiten nur sehr 
selten und wahrscheinlich aueh mit erheblichen sub- 
j ektiven Fehlern behaftet, durchgefiihrt wurden. 

Im Rahmen der Anbauversuche der Kartoffet- 
Kultur-Station sind Ausz~thlungen kranker Stauden 
leider unterblieben. Nur von wenigen Stationen wird 
in ihren Versuchsberichten darauf hingewiesen, dab 
bei einer Anzahl yon Sorten in gr6Berem Umfange 
die Blattrollkrankheit beobachtet werden konnte. Da- 

relativ gegen wurden bei den yon F. HEINE zU Kloster 
dz/ha Hadmersleben durchgeftihrten ,,Versuchen zur Prti- 

ioo fung des Sortenwertes verschiedener Kartoffelsorten" 
77 (I8) in den Jahren 19i i - -1913 exakte Ausz~ihlungen 

lOO vorgenommen. In diesen seit 1877 durchgefiihrten 
82 Versuchen wurden j/~hrlich mehr als hundert Sorten 

1oo auf ihre Anbauwtirdigkeit gepriiff. Nach einer Vor- 
83 vermehrung des Originalsaatgutes wurden die Sorten 

Erlragsmi~deru~g ~n verschiedene~ Gebieten des Deutschen Reiches. 

Gebiet 

i OstpreuBen, Westpreugen, 
Posen, Pommern 
Brandenburg 

3 Schlesien 
4 Prov. Sachsen, Anhalt 
5 Rheinhessen, Baden, 

~V/irttemberg 

Daber 191I 

Relative Leistung 1 

Streubreite 

Imperator i911 Imperator i917 

i Relative Leistung bedeutet: Relative Leistung des 7. (1911) bzw. 6. (I917) Naehbaues gegen~iber Originalsaatgut der gIeiehen Sorte 
am selben Versuehsort. 

74 87--54 

Zahl der 
Versuehs- 

orte 

I I I - - 9 2  
lOO--75 
122--76 
84--65 

95--38 

99  
89  
96 
72 

56 

lO 3 I12--9o 
83 85--80 
85 92--81 
69 75--63 

71 89--61 

Relative Leistung I 

Streubreite 

Re]ative Le~tung i 

Streu~eite 

IIO 120--91 

ioo 128--5 ~ 

75 96--59 
64 77--56 



meist 4 Jahre in die Priifung aufgenommen, sofern 
nicht erhebliche M~tngel ein frtiheres Ausscheiden not- 
wendig machten. s wie bei den Anbauversuchen 
der Kartoffel-Kultur-Station wurden zum Vergleich 
a re ,  bew~ihrte Sorten, wit Daber, Imperator und 
Wohltmann mitgeprfift. Die nachstehend aufgeftihrten 
Auszfige aus den umfangreichen Tabellen vermitteln 
einen Eindruck yon dem Umfang des Auftretens yon 
Abbaukrankheiten und den dabei erzielten Ertrags- 
leistungen (Tabelle 13). 

Tabelle 13. Knollenertriige und Abbau in Hadmersleben z9rx--x3. 

Sorte 

Imperator 

Industrie 
(Moo~ow) 

Wohltmann 
(CIM~AL) 

Daber 
(v. DIdsT) 

Ella 

zu viel nicht 

Alma 
(CIMBAL) 

Jahr 

1911  
12 

13 

1911  
12 

13 

1911  
12 

13 

1911  
I 2  

13 

1911  
12 

13 
1911 

12 
13 

Anbaujahr 

34. 
35. 
36 . 

7. 
I .  
2. 

3. 
31 . 
3 2 . 

33- 

12. 

13. 
14 . 

I .  
2. 

3- 

Xrtrag 
absolut 
dz/ha 

151 , 2  
272,5 
17o,o 

144,6 
315,9 
232,3 
137,1 
284,2 
212,o 

9 5 , 2  
56,2 
91,4 

145,7 
263,9 
142,9 
132,4 
126,o 
86,i 

relativ a 

1 2 0  

1 2 2  

79 
115 
142 
lO8 

lO9 
i27 
98 

76 
25 
42 

i 1 6  
118 
66 

lO5 
56 
4 ~ 

absolut % 
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i Relativ zum Durchschnittsertrag der mittelsp~iten und sp~iten Sorten des jeweiligen Jahres. 

Insgesamt gesehen, fiberrascht die geringe Zahl der 
ermittelten blattrollkranken Stauden, die in keinem 
Verh~iltnis zu den Zahlen steht, die heute unter ~ihn- 
lichen Anbaubedingungen ermittelt werden. So zeig- 
ten im Jahre 1913 yon 52 Sorten der mittelsp~iten und 
sp~iten Reifegruppe, die zumindest im 3. Jahr, meist 
jedoch eine gr613ere Zahl yon Jahren im Anbau in 
Hadmersleben standen, nur 18 Sorten mehr als 5% 
und davon 8 Sorten mehr als lO~ blattrollkranke 
Stauden. Auffiillig und tiberraschend ist bei der 
Durchsicht des gesamten Materials die Tatsache, dab 
keinerlei Beziehungen zwischen der L~inge des An- 
banes und der Anzahl blattrollkranker Stauden be- 
stehen. Wie auch aus der Tabelle ersichtlich, zeigen 
h~iufig alte Sorten, wie beispielsweise Imperator, im 
33. Anbaujahr kaum Blattroller, w~ihrend andererseits 
neubezogenes Pflanzgut oder I. und 2. Naehbauten 
mehr als 2o% rollkranke Stauden bringen k6nnen. 

Die ausgew~ihlten 6 Sorten zeigen aber zum anderen, 
dab in der Mehrzahl der F~ille das fdberhandnehmen 
der Blattrollkrankheit als Ursache des starken Er- 
tragsriickganges angesprochen werden muB. Impe- 
rator und Industrie scheinen wenig unter der Blatt- 
rollkrankheit zu leiden. Uberrasehend erscheint aber 
bei ihnen der Riiekgang der blattrollkranken Stauden 
im Jahre 1913 gegenfiber 1912. Eine Erkl~irung fiir 
diese Erscheinung bringen die Erl~uterungen zu den 
Versuchen des Jahres 1912, in denen DIx ausffihrt: 
,,Im Berichtsjahre (1912) trat, wie nicht anders zu 
erwarten, die Rollkrankheit besonders stark auf, weft 
im Vorjahr die Krankheit  zwar allgemein verbreitet, 

aber an den Stauden wegen der abnormen Trockenheit 
nur sehr schwer zu erkennen war und deshalb h~tufig 
unbewuBt infiziertes Saatgut verwendet worden ist." 
Nach dieser Bemerkung ist anzunehmen, dab bei den 
Hadmerslebener Versuchen eine Bereinigung der Be- 
st~inde durch Entfernung kranker Stauden sofort naeh 
ihrer Erkennung, wie heute fiblich, nicht durchgefiihrt 
wurde. Ein Ausscheiden der erkrankten Stauden bei 
der Ernte scheint zu j ener Zeit bei der Mehrzahl der 
Sorten v611ig zu gentigen, um sie fiber Jahre hinaus 

auch unter Hadmerslebener Verh~lt- 
nissen gesund zu erhalten, w~ihrend 

Blattrollkranke Wohltmann wahrscheinlich, Daber, 
Ella und Alma aber mit Sicherheit 
dem zunehmenden Blattrollbesatz 

o o erliegen. 
II 3,2 Insgesamt gesehen, l~igt sich aus 

I 0,3 den 3-j~ihrigen Beobachtungen keine 
5 1,5 Abhgngigkeit der Ertragsleistung 

4o i i ,8 v o n d e r  H6he des Anteils kranker 
7 2,1 Stauden ableiten. Dieses Ergebnis 
o o iiberrascht in keiner Weise. Bei einem 
3 0,9 Besatz von etwa 5% kranker Stau- 

2I 6,2 den im Durchschnitt aller Sorten 
15 4,1 dominiert die sortentypische Er- 

339 92,o tragsfiihigkeit, so dab der ertrags- 
gez~thlt mindernde EinfluB des Abbaues, der 

an einzelnen der herausgestellten 
35 9,5 25 6,9 Sorten sehr deutlich gezeigt werden 

217 58,4 konnte, ffir die Gesamtheit der 
1,8 Sorten ohne Bedeutung bleibt. 

9 28,4 t]ber dieUrsachen des unterschied- 
254 75,1 lichen Sortenverhaltens lassen sich 

heute nur Vermutungen aussprechen. 
Einleuchtend, wenn auch nicht be- 

weisbar, scheint die Annahme, dab das Blattrollvirus 
zu jener Zeit nur wenig virulente St~tmme mit einer 
relativ geringen Aggressivit~it besaB, gegeniiber denen 
die den meisten Sorten eigene Resistenz in der Lage 
war, einen Krankheitsansbrueh zu verhindern. Das 
Auftreten neuer Rassen vermag dann der Anlal3 zum 
pl6tzlichen Leistungsrtickgang zahlreicher Sorten ge- 
wesen skin, wie hier beispielsweise der Daber, die 
nach 3o-j~hrigem Anbau in diesem Versuch dann 
binnen weniger Jahre zusammenbricht. Der 2--3 Jahre 
sp~iter erfolgende Zusammenbruch der Daber im 
ganzen Reichsgebiet scheint diese Annahme v611ig zu 
untersttitzen. (Abb. 3 bis 6). 

Weitere Beitr~ige zur Stfitzung dieser Theorie 
miissen in Beobachtungen sp~terer Jahre iiber das 
Auftreten yon Viruskrankheiten gesucht werden, 
wortiber aber gerade im 3. Jahrzehnt dieses Jahr- 
hunderts nur wenig auswertbare Beobaehtungen vor- 
liegen. W~ihrend sich in den 2oer Jahren die Be- 
obachtungen in Hadmersleben auf eine grobe Ein- 
sch~itzung des Auftretens der Blattrollkrankheit be- 
schr~nken, sind die yon K. v. ROMI~ER in Emersleben 
durchgeffihrten Anbauversuche (21) eher geeignet, 

�9 etwas fiber die Hahe des Auftretens von Stauden- 
krankheiten auszusagen. 

Das Ausgangsmaterial der geprfiften I I4Sor t en  
wurde yon Prof. Dr. ECKENBRECHER und Dr. STORMZR 
geliefert und kam naeh einer Vermehrung in Bornstedt 
(Mark) 192o und 1921 zum vergleichenden Anbau. 
Bereits das Jahr I92o zeigt im Durchschnitt aller 
Sorten einen Anteil kranker Stauden von 9,1~ . Der 
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dritte Anbau in einer Abbaulage 1921 bringt, obwohl 
16 Sorten wegen schlechter Ertragsf~ihigkeit (meist 
hoher Prozentsatz kranker Stauden) ausgeschieden 
wurden, einen durchschnittlichen Besatz von 36,8% 
kranker Stauden. Wenn den Erl~tuterungen auch 
nicht mit Sicherheit zu entnehmen ist, was unter 
kranken Stauden verstanden wurde, so 1/it3t doch die 
gute Korrelation, die zwischen Anzahl der kranken 
Stauden und H6he des Ertrages besteht, mit Sicherheit 
darauf schlieBen, dab der Begriff ,,kranke Stauden" 
mit ,,abbaukranke Stauden" gleichgesetzt werden 
daft (Tabelle 14). 

Tabelle 14. Besc~z an kranken Stauden 
und Ertragsleistung des Sorlenversuches 

Emersleben 1921 (3. Nachbau).  

Besatz an kranken Anzahl Durchschnitts- 
Stauden in % der Sorten ertrag 

dz]ha 

o--  9 
lO--19 
20--29 
30--49 
50--99 

IOO 

7 
2 4 
22  
2 I  
12 
12 

221, 4 
17o,8 
162,6 
138,2 
134,o 
98,8 

Ein Vergleich der Beobachtungen yon 192o/21 mit 
denen yon 1911/13, die nnter weitgehend ~thnlichen 
6kologischen Bedingungen erfolgten, l~iBt die in- 
zwischen v611ig ver~nderte Situation erkennen. Konnte 
man vor Beginn des I. Weltkrieges die Abbaukrank- 
heiten als eine Gefahr ftir bestimmte anf~llige Sorten 
ansprechen, so zeigen die Beobachtungen von 192o/21, 
dab sich anscheinend ein v611ig ver~indertes ,,phyto- 
pathologisches Milieu" gebildet hat. Die Erh6hung 
der Infektionshfiufigkeit infolge Vermehrung der Vek- 
toren und der Infektionsquellen, wahrseheinlich be- 
gleitet yon d e r  Herausbildung neuer Rassen der 
Erreger, hat dazu geftihrt, dab sich der Abbau zu 
einer fast alle Sorten in gleichem Mage bedrohenden 
Gefahr entwickett hat. 

Diese vergnderte Situation und die daraus ge- 
wonnene Erkenntnis, dab man dem ,,Herkunftswert" 
eine gr6Bere ertragsbestimmende Bedeutung bei- 
messen masse Ms dem Sortenwert (15), war auch der 
AnlaB daffir, eine Neuordnung des gesamten Sorten- 
prtifungswesens durchzufiihren. Die Absicht, den 
Sortenwert unbeeinflul3t vom Gesundheitszustand zu 
ermitteln, ftihrte dazu, j/ihrlich vom Ztichter frisches 
Pflanzgut far die Prtifungen anzufordern. Diese 
Regelung ist seit dem Jahre 1925 ftir alIe Sorten- 
prtifungen im Prinzip beibehalten worden. 

Die im vorangegangenen angefiihrten Beobach- 
tungen tiber die normale H6he des Abbaues im mittel- 
deutschen Abbaugebiet in den ersten 3 Jahrzehnten 
dieses Jahrhunderts geben Veranlassung, Parallelen 
zur gegenw~irtigen Situation zu ziehen. 

Die in den 3oer Jahren erkannte Notwendigkeit, 
durch eine zielstrebige Resistenzziichtung dem Abbau 
entgegenwirken zu mtissen, war wohl die Veranlassung, 
s/imtliche zugelassenen Sorten einer systematischen 
Abbauprtifung zu unterziehen. Es wurde daher in 
den Jahren 1938--4o yon 8 - - Io  Versuehsorten das 
dort geerntete Pflanzgut aller Sorten nach Wulkow 
(Brandenburg) gegeben, um auf Grund der im Nach- 
bau ermittelten Prozents~ttze abbaukranker Stauden 
Aussagen fiber die Abbauresistenz der Sorten treffen 
zu k6nnen (19). 

Der Zdchter, 27. Band 

Dieses Verfahren zur Ermittlung der Abbauresistenz 
der Sorten wurde nach 1949 vom Institut ffir Pflanzen- 
ztichtung GroB-Ltisewitz auf breiter Basis zur Prtifung 
der in der DDR zugelassenen Sorten herangezogen. 
Die j~ihrlich in GroB-Liisewitz durchgeftihrten Nach- 
bauten s~imtlieher Sorten yon 25--30 Anbauorten 
versetzen uns in die Lage, gut gesicherte Urteile fiber 
die Abbauresistenz der Sorten und die Abbauneigung 
der einzelnen Gebiete zu f~illen. 

Erfreulicherweise bietet sich eine M6glichkeit, die 
in beiden Prtifungen ermittelten Ergebnisse unmittel- 
bar miteinander vergleichen zu k6nnen. An beiden 
Nachbauprtifungen ist ein Anbauort aus dem Zentrum 
des mitteldeutschen Abbaugebietes beteiligt: in den 
Jahren 1938--4o L6bschtitz bei Leipzig und in den 
Jahren 195o--52 Grol3p6sna bei Leipzig. Beide Orte 
liegen am Stidostrand der Stadt Leipzig, 15 km von- 
einander entfernt, so dab hinsichtlich der far den 
Abbau ausschlaggebenden 6kologischen Daten eine 
weitgehende Gleichheit angenommen werden kann. 
Der Vergleich ist insofern besonders aufschluBreich, 
als eine ganze Anzahl yon Sorten an beiden Prfifungen 
beteiligt ist (Tabelle I5). 

Tabelle 15. Prozentsatz viruskranker Staude~ im Nachbau 
yon L~bschiitz in Wulkow 1939--41 und im Nachbau yon 

G~'oflpdsna in Grofl-Li&ewitz 1951--53. 

1939 
194o 
194I 

Kittel 

1951 
1952 
1953 

MitteI 

Acker- 
segen 

27 
19 
32 

26,0 

44 
52 
67 

54,3 

Voran 

2 0  

31 
34 

28,3 

38 
32 
7 ~ 

46,7 

5Ierkur Mittel- 
Irfihe 

13 lO 
16 34 
24 15 

17,7 19,7 

47 48 
50 51 
59 87 

52,0 62,0 

Flava I Capella 

6 

3 4 

16 ,o  

19 
23 
42 

2 8 , 0  

7 
7 

i8 

IO, 7 

Aquila 

o 
8 

14 

7,3 

Die Gegenfiberstellung der Nachbauergebnisse yon 
1939/41 (19) und 195I/53 (25) zeigt mit erschreckender 
Deutlichkeit, dab sich der Abbau verdoppelt, bei 
einzelnen Sorten sogar verdreifaeht zu haben scheint. 
Auch hier mfissen wir also eine erhebliche Verschlech- 
terung des ,.phytopathologischen Milieus" feststellen 
und daraus schliel3en, dab ein erfolgreicher Kartoffel- 
bau in diesen Gebieten heute welt starker als frfiher 
vom Bezug gesunden Pflanzgutes abh/ingig ist. In 
dieser Tatsache liegt wohl auch der Schltissel fiir das 
in der Gegenwart so h~ufig diskutierte Versagen der 
Sorte Ackersegen. W/ihrend in den Abbaugebieten 
vor  20 Jahren ein zweiter Naehbau der Ackersegen 
noch annehmbare Ertr/ige brachte, 1/il3t das ver- 
finderte ,,phytopathologische Milieu" heute e ine  be- 
friedigende Ertragsleistung nicht mehr zu. Die breite 
Praxis ist jedoch meist noch geneigt, die Ursachen 
far diese Erscheinung in einer mangelhaften Arbeit 
der Erhaltungsztichtung zu sehen. 

Fast alle bis in die Gegenwart geftihrten Diskus- 
sionen tiber das Abbaugeschehen stud getragen yon 
einer statischen Betrachtungsweise. Man sieht in dem 
Abbau etwas 6rtlich Gegebenes, dessen Intensit~tt allein 
von den Witterungsverhgltnissen und sonstigen 6ko- 
logischen Bedingungen des jeweiligen Jahres abh/ingig 
scheint. Der Versuch, auch in dem Abbaugeschehen 
eine Dynamik erkennen zu wollen, - -  eine Dynamik 
sowohl in der regionalen Ausbreitung als auch in der 

2 
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Intensit~it des Auftretens, - -  dtirfte zur Aufkl~rung 
mancher heute noch unbefriedigend gedeuteten Tat- 
sachen beitragen. 

Die im zweiten Teil der Tabelle angefiihrten Nach- 
bauergebnisse der jiingeren Sorten Aquila und Capella 
zeigen abet zum anderen, dab es eine zielstrebig arbei- 
tende Ziichtung verstanden hat, Soften zu schaffen, 
deren Abbauresistenz dem ver~tnderten Milieu Rech- 
nung~tr~igt. Damit sind die Voraussetzungen ge- 
schaffen, dab auch in den gef~ihrdetsten Abbaulagen 
ein ertragreicher Kartoffelbau ohne j~hrlichen Pflanz- 
gutwechseI m6glieh ist. 

I0. Betrachtungen zum St/irkegehalt und Stfirke- 
ertrag 

Alle in den Kapiteln 4--7 dieser Arbeit gezeigten 
Tabellen, in denen die im Verlauf der 50 Jahre ge- 
priiften Soften eine zusammenfassende Darstellung 
erfuhren, zeigen, dab der durchschnittliche St~irke- 
gehalt der Sorten einen erhebliehen Riickgang er- 
fahren hat. Bereits I{LAPP (7) widmet dieser Erschei- 
nung groBe Aufmerksamkeit und fiihrt fiir diese riick- 
l~iufige Tendenz 3 Ursaehen an: 

I. die D~ingungsmaBnahmen 
2. die Ver~tnderungen im Anteil einzelner Reife- 

gruppen 
3. die H~tufung von Jahren mit einem far die St~rke- 

bildung ungiinstigen Witterungsverlauf. 
Die ersten beiden Punkte haben in den voran- 

gegangenen Kapiteln bereits eine entsprechende Er- 
5rterung erfahren und miissen in ihrer Bedeutung 
voll anerkannt werden. Die Heranziehung der Jahres- 
witterung als Ursache fiir die gesunkenen St~irkegehalte 
erscheint uns heute etwas merkwiirdig, ist aber voll- 
kommen verst~ndlich aus der Situation des JaMes 
i929. Die vorangegangenen Jahre I922, I923, I925, 
1926 und I927 waren fiir groBe Teile Deutschlands 
Jahre mit feuchtem, k~hlem und sonnenscheinarmem 
Wetter, die zufolge des starken Auftretens der Phyto- 
phthora der St~trkebildung sehr abtr~iglich waren. Die 
H~tufung yon Jahren mit einer derartig ungiinstigen 
Witterung muB als Ursache des gesunkenen St~irke- 
gehaltes in diesem Jahrzehnt ohne Zweifel anerkannt 
werden, diirfte aber fiir den Gesamtablauf der 5o Jahre 
nur yon untergeordneter Bedeutung sein. 

Die allm~thliche Verdr~ingung der sp~ttreifen, hoch- 
prozentigen Sorten durch mittelsp~tte Typen mit hohen 
Knollenertr~tgen, aber etwas niedrigeren St~trke- 
gehalten, diirfte im Zusammenwirken mit dem EinfluB 
der gestiegenen Mineraldiingeranwendung v611ig aus- 
reichen, die gesunkenen St~irkegehalte zu erkl~iren. So 
wird verst~indlieh, dab trotz einer errechneten dureh- 
schnittlicben Steigerung des Knollenertrages von IO% 
im Hinblick auf die St~rkeertr~ige gegeniiber 19oo 
kaum Fortschritte zu verzeiehnen sind. 

Ganz im Gegensatz zu dieser Feststellung errechnete 
sich aus den Versuchen zur Ermittlung des ziich- 
terisehen Fortschrittes iiber die Leistungen einzelner 
Sorten in allen F~tllen eine Steigerung des St~rke- 
ertrages, die ganz wesentlich iiber der Steigerung des 
Knollenertrages lag und im Mittel mit 7o% veran- 
schlagt werden konnte. Wenn auch die am Ende der 
Berechnungen stehende Capella tiber einen um etwa 
1--i,5% h6heren St~rkegehalt verfiigt als die am 
Anfang stehende Imperator, so reieht die sich daraus 

errechnende Differenz nicht aus, den entstandenen 
Widerspruch auch nur ann~thernd zu begriinden. 

Bei den Bemiihungen, diesen Widerspruch aufzu- 
decken, trat ein h6chst bemerkenswerter Tatbestand 
zutage, dessen richtige Deutung erhebliche Schwierig- 
keiten bereitet. Eine Zusammenstellung der in den 
einzelnenJahren ermittelten durchsehnittlichen St~irke- 
gehalte l~tl3t bei l~tnger gepriiften Soften eine ganz 
offensichtliche Verminderung des St~trkegehaltes er- 
kennen, wie aus den nachstehend wiedergegebenen 
mehrj~thrigen Mittelwerten ersichtlich wird (Ta- 
belle 16). 

Tabelle 16. Veriinderung des durchschnittlichen Stiirke- 
gehaltes bei lange gepr~tflen Soften. 

Jubel A I Jahre Impe- Daber Par- Erd- cker- Voran Capella 
rator nassia gold segen 

19oo/o 4 
I9II/I3 
1915/17 
I927/29 
I938/4 I 
1948/5 ~ 
I951/54 

IS,I I9,0 
17,2 18,5 
17,I I7,9 I9,8 

i8,8 
I8,4 I5'~ i7,21 

I4'8 i6,8' i7, 5 I9,7 
I5,4!I6,4 I8,4 

Wenn auch den benutzten 3--5jahrigen MitteI- 
werten nicht unerhebliche witterungsbedingte Schwan- 
kungen anhaften, so ist doch wohl kaum anzunehmen, 
dab die Witterung in den letzten 5 o Jahren Iiir die 
St~irkebildung immer ungiinstiger geworden ist. Ab- 
gesehen yon den fiir die St~rkebildung recht giinstigen 
Jahren 1948--5o, zeigen alle Sorten eine stark riick- 
l~tufige Tendenz der St~rkegehalte. Da fiir ~iltere und 
neuere Sorten jeweils gleiche Jahre zur Gegeniiber- 
stellung ausgew~ihlt wurden, kann man sieh des Ein- 
drueks nicht erwehren, dab die Sorten mit zuneh- 
mendem Alter einen Riickgang des St~irkegehaltes er- 
leiden. 

Da dem Ri~ckgang der Knollenertr~ige ein Riick- 
gang der Stfirkegehalte parallel l~iuft, mug in den 
durch Multiplikation beider Faktoren errechneten 
St~irkeertr~tgen die Ertragsminderung weit deutlicher 
in Erscheinung treten, als das bei den Knollenertr~igen 
allein der Fall ist. Die bei dem Leistungsvergleich 
tiber einzelne Sorten errechneten hohen Steigerungen 
im St~irkeertrag linden damit eine ausreichende, wenn 
auch recht iiberraschende Begriindung. 

Wie bereits gesagt, f~illt es recht schwer, fiir diese 
Erscheinung eine befriedigende Erkl~trung zu finden. 
Auch verschiedene, mit Kartoffelziichtern diesbeziig- 
lich gefiihrte Unterhaltungen vermochten nicht, eine 
befriedigende Kl~rung dieses Problems herbeizufi~hren. 
Es ist wohl das Naheliegendste, Miingel in der Metho- 
dik der Erhaltungsziichtung fiir dieses Resultat ver- 
antwortlich zu maehen. Erfolgt die Auswahl der 
Klone in erster Linie nach der H6he des Knollen- 
ertrages, so erscheint es durchaus m6glieh, dab auf 
diesem Wege nicht gerade die Klone mit dem h6chsten 
St~irkegehalt Berticksichtigung finden, so dab je nach 
dem Fingerspitzengefiihl des Ziichters eine mehr oder 
minder starke negative Auslese hinsichtlich St~irke- 
gehalt eintreten kann. 

Wenn mit den im vorangegangenen Kapitel aufge- 
zeigten Tatbest~inden nachgewiesen werden konnte, 
dab der Abbau als hauptverantwortlich fiir den Riick- 
gang der Knollenertrfige angesprochen werden muB, 
k6nnte man gleichermaBen geneigt sein, in ihm die 
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Ursache ftir den Riickgang der St~irkegehalte zu sehen. 
DaB die als Folge einer Virusinfektion sich einstellen- 
den physiologisehen St6rungen sich meist in einer 
St6rung der Stfirkeableitung ~iuBern und Mufig zu 
einer st~irke~irmeren Knolle ftihren, kann als ge- 
sichert gelten. 

Ob dieser Befund tatsfichIieh hier zur Erklttrung 
angefiihrt werden kann, mug mit Recht bezweifelt 
werden. Ft~r die Jahre vor I925, als infolge des ein- 
maligen PfIanzgutbezuges an einzelnen Often sicher 
recht beachtliche Prozentstttze kranker Stauden auf- 
traten, dtirfte dieser Umstand durchaus eine Rolle 
gespielt haben. Der seit I925 tibliche j~hrliche Pflanz- 
gutneubezug bringt jedoch im allgemeinen so niedrige 
Prozents~itze kranker Pflanzen, dab eine davon aus- 
gehende Erniedrigung des St~irkegehaltes kaum zu 
erwarten ist. 

Der gleichzeitig zu beobachtende Rtickgang von 
Knollenertrag und St~rkegehalt eraffnet der Speku- 
lation ein reiches Bet~itigungsfeld. Er gibt ohne 
Zweifel auch Veranlassung, auf die alten Theorien des 
,,nattirlichen Alterns der Sorten" zurtickzukommen, 
wiewohl die hier vorliegenden Daten keineswegs aus- 
reichen, diesen Theorien zu einer neuen Aktualitttt 
zu verhelfen. Abgesehen von aller Spekulation stellt 
der bier beobachtete Rtickgang des St~trkegehaltes 
eine bisher nicht beachtete Tatsache dar, deren weitere 
Beobachtung und n~there Untersuchung ftir die prak- 
tische Ztichtung yon besonderem Interesse sein diirfte. 

SchluBbetrachtung 
Wenn bei der Inangriffnahme der Arbeit vermutet 

wurde, dal3 die Kartoffel infolge ihrer vegetativen 
Vermehrung eine jahrzehntelange Konstanz der Sorten 
garantiere, und damit an ihr die Fortschritte der 
Ztichtung mit geringeren Schwierigkeiten ermittelt 
werden k6nnten, als das bei anderen Kulturpflanzen 
der Fall ist, so haben die Untersuchungen die aus einer 
derartigen Annahme sich ergebenden Widerspriiche 
mit aller Deutlichkeit aufgezeigt. Fast alle Soften 
lassen in den Priifungen einen mehr oder minder 
starken Leistungsrtiekgang erkennen, fiir den der 
Abbau verantwortlich gemacht werden muB. Die 
hinreichend belegte Tatsache, dab man dem Abbau 
zu Beginn dieses Jahrhunderts keinerlei wirtschaft- 
liche Bedeutung beizumessen brauchte, w/ihrend er 
sich heute zum ertragbestimmenden Faktor fiir weite 
Gebiete Deutschlands entwickelt hat, ist das ent- 
scheidende Charakteristikum des untersuehten Zeit- 
raumes. 

Die Erh6hung tier Infektionsh~iufigkeit durch Ver- 
mehrung der Vektoren und der Infektionsquellen, 
wahrscheinlich begleitet vom Auftreten neuer, infek- 
tionsttichtigerer St~tmme der Erreger, hat nicht nur 
dazu geftihrt, dab in den prttdestinierten Abbaulagen 
eine Verschtirfung des Abbaues eingetreten ist, sondern 
dal3 auch in den bisher mehr oder minder abbaufreien 
Gebieten eine wesentliche Ver~inderung des phyto- 
pathologischen Milieus stattgefunden hat und weiter- 
bin stattzufinden scheint. Die Dynamik dieses Ge- 
schehens l~Bt es ang~ingig erscheinen, yon einer 
regionalen Ausbreitung des Abbaues zu sprechen. 

Die Schaffung yon Sorten, die auch unter diesen 
erschwerten Umweltbedingungen eine befriedigende 
Resistenz zeigen, muB zu den gr613ten Erfolgen der 
Kartoffelziichtung gez~ihlt werden. Man kann dutch- 
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aus damit rechnen, dab bei der Tendenz zur Bildung 
neuer Rassen eines Tages Viren erscheinen werden, 
die in der Lage sind, die miihsam aufgerichteten 
Resistenzbarrieren zu tiberspringen. Es ist daher zu 
begriiBen, dab bereits heute umfangreiche Bemiihungen 
im Gange sind, die Resistenzziichtung auf eine m6g- 
lichst breite Basis zu stellen, um auch dieser M6glich- 
keit nach bestem Wissen entgegentreten zu k6nnen. 

DieWanderung der Abbaukrankheiten von West nach 
Ost kann heute als eine feststehende Tatsache ange- 
sehen werden. Das groBe Interesse, das den Abbau- 
erscheinungen in England bereits kurz nach der Jahr- 
hundertwende entgegengebracht wurde, wie die inten- 
siren Forschungsarbeiten der Hollander im 2. Jahr- 
zehnt dieses Jahrhunderts, die zur Aufdeckung der 
Ursachen des Abbaues fiihrten, fanden damals in 
Deutschland noch nicht die notwendige Beachtung, 
well bier eine dringende Notwendigkeit nicht vorlag. 
Das starke Auftreten in der Mitre der 2oer Jahre 
gab aber auch in Deutschland Veranlassung, dem 
Abbauproblem mit aller Intensit~it nachzugehen. Das 
offensichtlich nicht aufzuhaltende Vordringen des Ab- 
baues nach dem Osten dtirfte die einleuchtendste Er- 
kl~irung daftir liefern, warum das in Polen, in den 
ehemals bevorzugten Pflanzguterzeugungsgebieten 
Deutschlands, Pommern und Westpreul?en, erzeugte 
Pflanzgut auf dem Pflanzkartoffelmarkt, zufolge 
wiederholt beobachteter M~ingel, nur eine vorsichtige 
Aufnahme erf~ihrt. Es l~il3t diese Ausbreitungstendenz 
zum anderen beftirchten, dab auch die Gebiete der 
Sowjetunion, in denen der vir6se Abbau bislang ohne 
Bedeutung war, in nicht allzu ferner Zeit diesem 
Problem ihre Aufmerksamkeit werden schenken 
miissen. 

Der durch die Ver~inderung des phytopathologischen 
Milieus ausgel6ste Leistungsrtickgang der Sorten ver- 
mag nun in den bier untersuchten Priifungen nicht in 
allen Priifungsperioden in gleieher Weise zum Aus- 
druck zu kommen. In den Jahren bis I924, in denen 
nur ein einmaliger Pflanzgutbezug iiblich war, trat 
in den folgenden Priifungsj ahren die Abbauanf~illigkeit 
der einzelnen Sorten offen zutage und land in dem 
Leistungsriickgang ihren sichtbaren Ausdruck. 

Der mit dem Jahre I925 beginnende j~ihrliche 
Pflanzgutneubezug h~itte dieses Bild v611ig verwischen 
mtissen. Wenn man aber bedenkt, dab bis zu diesem 
Zeitpunkt kaum yon einer mit System betriebenen 
Erhaltungsztichtung gesprochen werden kann und dab 
erst in jenen Jahren die Anf~inge eines systematischen 
Klonaufbaues tiegen, so erscheint es durchaus m6gIich, 
dat3 in den ersten Jahren infiziertes Material in die 
Zuchtg~irten Eingang finden konnte. Welt bedeut- 
samer erscheint jedoeh die Annahme, dab unter dem 
sich st~ndig ~indernden phytopathologischen Milieu 
eine Anzahl yon Sorten mit den bislang bekannten 
Methoden der Erhaltungsziichtung nicht mehr gesund 
erhatten werden konnte. Auf diese Weise wird es 
erkl~irlich, dab trotz eines j~ihrlichen Pflanzgutneu- 
bezuges abbaubedingte Leistungsminderungen in Er- 
scheinung treten k6nnen. 

Wenn die Sorten Ackersegen und Voran sowie die 
in die Abbildungen nicht aufgenommenen Sorten 
Merkur und Mittelfrtihe trotz etwa 2oj ~ihrigen Anbaues 
in den Ertragskurven kaum nennenswerte Minderung 
der Leistungen erkennen lassen, so zeigt sieh hier das 
erfolgreiche Wirken einer gewissenhaft arbeitenden 
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Erhaltungszt~chtung. Die andererseits bereits erw~ihnte 
Tatsache, dab einige dieser Sorten bet ihrem Anbau in 
den:Abbaugebieten in zunehmendem Umfang ver- 
sagen, weist darauf bin, dab ihre Abbauresistenz den 
ver~inderten Umweltbedingungen nicht mehr zu ge- 
nt~gen vermag. Ein Urteil tiber diese Eigenschaften 
kann heute nicht mehr der Sortenversuch, sondern 
allein die Nachbauprt~fung vermitteln. 

Nit dieser Erkenntnis wird der grundlegende Unter- 
schied zwischen den Sortenprtifungen yon 19oo und 
denen von heute verst~indlich. Vermochte damals der 
Sortenversuch eine allseitig ersch6pfende Auskunft 
tiber die Anbauwtirdigkeit ether Sorte zu geben, so 
bleibt diese Aussage heute auf die abbaufreien Ge- 
biete beschr~nkt. Die wirtschaftliche Unm6glichkeit, 
in den Abbaugebieten j~thrlich neues, virusfreies 
Pflanzgut benutzen zu k6nnen, zwingt dazu, die Er- 
gebnisse der Nachbauprtifungen in steigendem MaBe 
zu beachten und als wesentliehes Kriterium bet der 
Beurteilung yon Sorten heranzuziehen. 

Ftir die praktische Kartoffelztichtung ergeben sich 
daraus ernste Konsequenzen. Da in der DDR die 
Abbaulagen fl~ichenm~13ig die Pflanzguterzeugungs- 
lagen bet weitem tiberwiegen, erscheint es wirtschaft- 
lich kamn gerechtfertigt, stark anf~llige Sorten, auch 
wenn sie unter der Voraussetzung gesunden Pflanz- 
gutes zu Spitzenertr~igen befiihigt sind, mit gr6Bter 
Sorgfalt zfichterisch weiterzufiihren. Soweit sie infolge 
besonderer Eigensehaften zur Zeit noch unersetzlich 
sind, d~rfte der zu ihrer Gesunderhaltung notwendige 
hohe Aufwand berechtigt sein. Die in den letzten 
Jahren erzielten Erfolge der Resistenzztichtung lassen 
jedoch den Zeitpunkt ftir gekommen erseheinen, dab 
einige are, wenn auch recht beliebte Sorten im Anbau 
hinter neueren, resistenteren Sorten zurticktreten. 

Auf die Frage : Wie hoch ist der Erfolg der Ztichtung 
im Kartoffelbau, kann man nicht einfach mit SCHIEB- 
LICK (16) antworten 90--95%, sondern auf diese Frage 
gibt es zwei reeht untersehiedliche Antworten. Die 
bier durchgeffihrten Untersuehungen haben zwei Er- 
gebnisse genannt : lO~ und 5o%. - -  Beide Ergebnisse 
besitzen eine gleiche Gtiltigkeit! 

Die in den Sortenversuchen ermittelten Absolut- 
ertr~ige zeigten unter vergleichbaren Bedingungen in 
den Jahren 19oo/o 4 24o dz/ha, in den Jahren 1951/54 
263 dz/ha. Beide Werte besitzen eine gemeinsame 
Eigensehaft. Die Werte yon 19oo/o 4 wurden erzielt 
mit einem Pflanzgut, das nach den vorangegangenen 
Ausftihrungen als fret von Abbaukrankheiten betrach- 
tet werden kann. Die Werte von I95I/54 stammen yon 
einem Pflanzgut, das unter sch~rfster Selektion in 
einer giinstigen Lage erzeugt wurde und ftir das eine 
weitgehende Virusfreiheit garantiert werden kann. 
Daraus kann gefolgert werden: unter der Vernach- 
l~ssigung des Abbaues - -  oder konkreter ausgedrt~ckt, 
- -  ftir die Gebiete, in denen der Abbau als v611ig 
bedeutungslos angesehen werden kann, ist mit den 
gegenw~irtig zugelassenen Sorten eine Steigerung des 
Knollenertrages gegentiber 19oo yon lO~ ausgel6st 
worden. 

Dank einer sorgfSJtig geftihrten Erhaltungsztichtung 
sind heute die auf einer unterschiedlichen Abbau- 
resistenz der Soften beruhenden Ertragsdifferenzen 
in den Sortenversuchen fast v611ig verdeckt. Erst die 
Naehbauprfifung vermag die bier bestehenden Unter- 
schiede aufzudecken und eine Einsch~itzung des tat- 

s~ichlichen Anbauwertes einer Sorte zu erm6glichen. 
Im Versuch der Ermittlung des zttchterischen Fort- 
schrittes fiber die Leistungen einzelner Sorten werden 
Leistungsvergleiche zwischen gesunden, d. h. den Um- 
weltbedingungen angepaBten Sorten und solchen, die 
dem ver~nderten Milieu erliegen, gezogen. Er liefert 
damit einen zahlenm~13igen Ausdruck far den Erfolg 
der Resistenzztichtung. 

Die gedankliche Vereinigung beider Resultate er- 
scheint ohne Schwierigkeit m6glich, wit das nach- 
stehende Gedankenexperiment zeigt. Gesetzt den 
Fall, die Sorte Capella h~itte bereits um 19oo existiert, 
so wtirde sie wahrscheinlich der Sorte hnperator im 
Knollenertrag um lO~ und im St~rkeertrag vielleicht 
um 2o--25% iiberlegen gewesen seth. Unter den in- 
zwischen wesentlich ver~inderten Umweltbedingungen 
kann aber mit der gleichen Wahrscheinlichkeit an- 
genommen werden, dab heute Capella gegenttber Im- 
perator im Anbau der breiten Praxis um wenigstens 
50% h6here Knollenertr~ge und 70% h6here St~irke- 
ertr~ge bringen dfirite. 

Wenn die Steigerung der Ertr~ige in dem unter- 
suchten Zeitraum unter vergleichbaren Bedingungen 
nur lO~ betrug, so mag diese H6he yon vielen als 
relativ gering angesehen werden. Zieht man in diesem 
Zusammenhang in Betracht, dab nach dem yon 
GLIEDEN gesammelten Material bereits mit den zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts angebauten Sorten ver- 
einzelt Ertr~ige yon 4o0 dz/ha erzielt wurden, so 
deutet dieser Befund an, dab die alten Sorten bereits 
fiber ein Ertragspotential verffigten, das wir heute 
mit unseren Durchschnittsertfiigen erst zu 5o~o aus- 
zusch6pten verm6gen. Im Gegensatz zu zahlreichen 
anderen Kulturpflanzen, bet denen das Hauptaugen- 
merk der Ztichter auf eine Erweiterung des Ertrags- 
potentials gerichtet war, lag das Schwergewicht der 
Kartoffelziiehtung in der Beseitigung yon Hemmnissen, 
die der Aussch6pfung des groBen Ertragspotentials 
entgegenstanden. 

In den letzten 5o Jahren wurde diese Aufgabe er- 
sehwert durch eine erschreckende H~iufung der spe- 
zifischen Sch~idiger der Kartoffel. Dieser Ver~nderung 
des phytopathologischen Milieus, dominierend be- 
herrscht durch die kontinuierliche Verst~rkung der 
Abbaukrankheiten, begleitet yon der Herausbildung 
neuer Rassen der Phylophthora und dem starken 
Auftreten des Kartoffelkrebses, konnte die Ztichtung 
Rechnung tragen, ohne eine Minderung der Ertrags- 
leistungen in Kauf nehmen zu miissen. Es bestehen 
auch berechtigte Aussichten, dab seitens der Ztichtung 
Wege gefunden werden, die es erm6glichen, der zu- 
nehmenden Gefiihrdung der KartoffelertrXge durch 
die Ausbreitung des Kartoffelnematoden erfolgreich 
entgegenzutreten. Trotz der erschwerten Anbau- 
bedingungen werden damit durch die Ztichtung die 
M6glichkeiten offengehalten, das Ertragspotential der 
Kartoffel zu mobilisieren. Es bleibt dann in erster 
Linie Aufgabe des Acker- und Pflanzenbauers, durch 
eine entsprechende Anbautechnik daftir Sorge zu 
tragen, dab das Potential in Zukunft besser ausgenutzt 
wird, als es in den vergangenen Jahrzehnten der Fall 
w a r .  

Zusammenfassung 
In der vorliegenden Arbeit hat sich der Verfasser 

der Aufgabe unterzogen, einen Uberblick fiber die 
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HShe der Kartoffelertr~tge in den letzten 5o Jahren 
zu geben und darauf aufbauend festzustellen, in 
welchem Umfange die Ztichtung zur Ertragssteigerung 
beigetragen hat. Im  Verlauf der durchgeftihrten 
Untersuchungen konnten folgende Erkenntnisse ge- 
wonnen werden : 

I. Die von ROE~ER aus der Statistik abgeleitete 
Ertragssteigerung im Kartoffelbau in H6he yon 2% 
pro Jahr  berticksichtigt nicht den Wechsel in der 
Methodik der Statistischen Ertragserhebungen und 
ermittelt  daher einen wesentlich zu hohen Wert. Die 
Angaben der Statistischen Jahrbticher weisen fiir den 
Zeitraum yon I9OO bis 195o eine Ertragssteigerung yon 
13o auf 213 dz/ha aus. Diese Steigerung bedeutet 
64% in 50 Jahren oder nach der Zinseszinsrechnung 
i~o pro Jahr.  

2. Der bisher allgemein beschrittene Weg zur Er- 
mitt lung des ztichterischen Fortschrittes durch wieder- 
holte Vergleiche zwischen ~ilteren und neueren Zucht- 
sorten errechnet bei seiner Anwendung auf die Kar-  
toffel Steigerungen im Knollenertrag yon 5o% und 
im St~irkeertrag yon 7 o %  . 

3. Der in dieser Arbeit neu beschrittene Weg besteht 
darin, die in den Sortenversuchen ermittelten Durch- 
schnittsertrfige aller Sorten als BezugsgrSl3e zu be- 
nutzen. Die Gegentiberstellung der Durchschnitts- 
ertr~ge der Jahre I9oo/o 4 urid 1951/54 gestattet  eine 
Aussage tiber die allgemeine Ver~inderung der Lei- 
stungsf/ihigkeit der Sorten. 

4. Um die in beiden Prtifungszeitr/~umen erzielten 
Ergebnisse miteinander vergleichbar zu maehen, 
mul3ten die Untersuchungen auf die Sorten der mittel- 
sp~tten und sp~iten Reifegruppe beschr/inkt werden; 
aul3erdem muBte der Einflul3 des Wechsels der Ver- 
suchsorte wie die steigende Anwendung mineralischer 
Dtingemittel berticksichtigt werden. Nach Ausschal- 
tung der stSrenden Faktoren verbleibt eine Ertrags- 
steigerung in den Sortenversuchen yon 24o auf 
263 dz/ha oder IO~ in 5o Jahren. 

5- Die im gleichen Zeitraum in den Sortenversuchen 
der BR erzielten erheblich hSheren Knollenertr~tge 
erkl/iren sich aus der Anwendung h6herer Mineral- 
d~ngermengen und der Auswahl ertragreicherer Ver- 
suchsorte. Zwischen den in beiden Teilen Deutsch- 
lands zugelassenen Sorten bestehen hinsichtlich der 
Ertragsf/ihigkeit keine me/3baren Unterschiede. 

6. Um die Ursachen aufzuzeigen, warum die nach 
zwei verschiedenen Methoden errechneten Ergebnisse 
so stark voneinander abweichen, wurden die Ertrags- 
kurven yon 13, tiber eine grSBere Zahl yon Jahren 
geprtiften Sorten graphisch zur Darstellung gebracht. 
Die Kurven zeigen, dab fast alle Sorten bei l~ingerer 
Prtifung einem Leistungsrtickgang unterliegen. 

7. Fa r  den in den Sortenpriifungen zu beobach- 
tenden Leistungsrttckgang konnte der Abbau ver- 
antwortlich gemaeht werden. 

8. Ftir den gleichzeitig beobachteten Rtickgang des 
durchschnittlichen St~irkegehaltes bei l~inger geprtiften 
Sorten konnte jedoch keine befriedigende Erkl~rung 
gefunden werden. 

9. Mit Hilfe ~tlterer, bisher unbeachtet  gebliebener 
Versuchsergebnisse konnte nachgewiesen werden, dab 
dem Abbau zu Beginn dieses Jahrhunderts  keinerlei 
wirtschaftliche Bedeutung beigemessen werden kann, 
w~thrend er heute ftir weite Gebiete Deutschlands zum 
ertragbestimmenden Faktor  geworden ist. 

IO. Dem durch die dynamische Ausbreitung des 
Abbaues sich st~indig ver~indernden phytopatholo- 
gischen Milieu konnte durch zielstrebige Resistenz- 
ziichtung Rechnung getragen werden in der Schaffung 
von Sorten, die auch unter den erschwerten Bedin- 
gungen befriedigende Resistenz zeigen und hohe Er- 
tragsleistungen bringen. 

I I .  Die Kenntnis dieser Zusammenh/inge ftihrt zu 
dem SchluB, dab beide ftir den Fortschritt  der Ztich- 
tung errechneten Werte in gleicher Weise als zu- 
treffend angesehen werden mtissen. Bei Verwendung 
gesunden Pflanzgutes und einem Anbau in abbau- 
freien Lagen bringen unsere heutigen Sorten unter 
sonst vergleichbaren Bedingungen um IO~ hShere 
Ertrfige als die Sorten der Jahrhundertwende. Unter  
Beriicksichtigung der ftir den tiberwiegenden Teil 
Deutschlands heute gegebenen Abbaubedingungen 
mug dagegen mit einer Ertragstiberlegenheit unserer 
heutigen welt resistenteren Sorten yon etwa 5o% ge- 
rechnet werden. 

12. Im  Gegensatz zur ztichterischen Bearbeitung 
zahlreicher anderer Kulturpflanzcn lag bei der Kar-  
toffel das Sehwergewieht der Ztichtung nicht in einer 
ErhShung des Ertragspotentials,  sondern in der Be- 
seitigung der sich kontinuierlich verst~irkenden, pa- 
thogen bedingten Hemmnisse, die einer vollen Aus- 
nutzung des Ertragspotentials entgegenstanden. Diese 
Aufgabe vermochte die Ziichtung erfolgreich zu 15sen, 
wie die absoluten Ertragssteigerungen erkennen lassen. 

(Das den Tabellen und Abb. zugrunde liegende 
Zahlenmaterial kann im Inst i tut  ftir Acker- und 
Pflanzenbau, Rostock wie auch im Inst i tut  ftir 
Pflanzenziichtung, Grof3-Liisewitz, eingesehen wer- 
den.) 
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Uber den Sprotgau bau und die Blattentwicklung bei der Kartof el 
V o n  SIEGFRIED DANERT 

Mit I I  Textabbildungen 

Beim Studium yon Sortenbeschreibungen unserer 
Kulturkartoffel f~llt auf, dab man sich in der Kartof- 
felforschung verschiedener spezieller morphologischer 
Termini bedient, die sonst in der Morphologie nieht 
oder nicht in gleichem Sinne gebr~iuchlich sin& Fiir 
die meisten Teile d?r Kartoffelpflanze existieren aber 
allgemein gebr~iuchliehe und wohldefinierte Termini, 
die zu benutzen angestrebt werden sollte. Zwar be- 
stehen fiir den Gebraueh solcher morphologischer Fach- 
ausdracke keine internationalen Regeln, wig wir sie 
aus der Systematik in der Verwendung von Pflanzen- 
namen durch den ,,Internationalen Code der botani- 
schen Nomenklatur"  kennen, dennoch sollte man be- 
mtiht sein, auch bier eine weitm6gliche Einheitlichkeit 
zu erreichen. Der praktische Wert  einer einheitlichen 
Terminologie diirfte unumstri t ten sein. Beschrei- 
bungen, in denen allgemeiner gebrXuchliche Fachaus- 
driicke benutzt  werden, k6nnen einem viel gr6Beren 
Leserkreis verst~indlich sein, auch erspart man sich so 
n~ihere Erl~iuterungen. Aber auch aus rein sachlichen 
Griinden sollte man danach trachten und ist sogar 
dazu verpfl ichtet , 'gutbegrt indete Fachausdrticke zu 
verwenden. Die vergleichende Morphologie bescMf- 
tigt sich mit den homologen 19bereinstimmungen und 
erl~utert damit gleichzeitig die fiir eine Beschreibung 
notwendigen Termini. In all den F~illen, in denen ter- 
minologische Schwierigkeiten auftreten, sollten die 
Ergebnisse der vergleichenden Morphologie, soweit sie 
als gesichert gelten k6nnen, beriicksichtigt werden. An 
einen Terminus mug man die Forderung stellen, dab 
er sinnvoll begriindet ist, d. h. dab er auf Grund ver- 
gleichender Untersuchungen aufgestellt und definiert 
wurde. In der Morphologie als Orundlagenforsehung 
werden Fachausdrticke als Ergebnis vergleichender 
Untersuchungen erarbeitet, um Homologien yon Ana- 
logien zu sondern. Ftir die angewandte Wissenschaft 
sind dagegen die Termini oft ausschlieBlich Hilfsmittel 
zur Verst~tndigung. Eine richtige Anwendung wird 
zwar seit langem angestrebt, ist aber nur selten durch- 
geftihrt worden. 

Frtiher ermSglichten terminologisehe Handbiicher 
die Anwendung einer einheitlichen Kunstsprache. 
Solche Werke waren aber nicht tiberall zug~ingig und 
sind heute in vielem auch reformbedtirftig, so dab sich 
im Laufe der Zeit eigene Termini in den einzelnen For- 
schungszweigen entwickelt haben. 

Ein weiterer Grund ist wohl zu nennen, wenn wir 
uns fragen, weshalb sich in der Kulturpflanzenfor- 
schung bei vielen Arten eine eigene morphologische 

Terminologie entwickelt hat. Bei Wildpflanzen ge- 
niigt es oft, nur verh~iltnism~Big wenige Merkmale zu 
beschreiben, um die Gruppen innerhalb einer Sippe 
abgrenzen zu k6nnen. Zwischen den einzelnen Gruppen 
sind meist deutliche Liicken vorhanden, wobei dahin- 
gestellt bleiben mul?, ob ~]bergangsformen tats~ichlich 
nicht existieren, oder ob solche nur nieht bekannt 
sind. Anders ist es bei Kulturpflanzen. Hier liegt im 
allgemeinen eine bedeutend gr6Bere Mannigfaltigkeit 
vor. Zwischen einzelnen Gruppen kann es vide  Inter-  
medi~irformen geben, deren Bildung bei Wildpflanzen, 
z .B.  aus r~umliehen Griinden, normalerweise nicht 
m6glich ist. Sie sind durch den Eingriff des Menschen 
ktinstlich hervorgebracht worden. Eine Orientierung 
in einer solchen Formenmannigfaltigkeit ist deshalb 
meist welt schwieriger als bei Wildpflanzen. W~ihrend 
bei letzteren eine Unterscheidung h~iufig nach leieht 
faBbaren groben Merkmalen m6glieh sein wird, ist 
man bei Sorten einer weir verbreiteten Kulturpflanze 
im allgemeinen auf viel feinere und oft auch schwerer 
erfal3bare Merkmale angewiesen. Mit anderen Worten: 
je grSlger die Formenmannigfaltigkeit,  um so notwen- 
diger wird eine genaue Kenntnis der einzelnen Organe 
ffir eine Unterscheidung sein. Da diesem praktischen 
Bedtirfnis von seiten der Morphologie zun~ichst wenig 
Beachtung geschenkt wurde, hat  sich in der ange- 
wandten Forschung eine eigene Kunstsprache ent- 
wickelt. Naturgem~B wird z. B. ein Pflanzenztichter 
bei Beschreibung einer neuen Sorte solche Fachaus- 
drticke benutzen, die bis dahin traditionell Verwen- 
dung fanden. 

Eine verh~iltnism~iBig groBe Beachtung haben die 
genutzten Teile unserer Kulturpflanzen gefunden. 
Hier ist seit l~ingerer Zeit zu beobachten, dab sowohl 
von botaniseher als auch yon landwirtschaftlicher 
SeRe eine einheitlichen Terminologie verwendet wird. 
Zur Unterscheidung yon Sorten sind aber die Merk- 
male der iibrigen Pflanze von gleichgro[~em Wert. 
In ganz besonderem Umfang gilt dies ftir die Kar-  
toffel, da man bier w~ihrend der Vegetationsperiode 
auI die oberirdischen Organe angewiesen ist. Gerade 
diese haben aber in der Morphologie kaum Beachtung 
gefunden. Versucht man sich in dem an sich sehr 
wertvollen Buch yon RAurt (195o) tiber den Sprog- 
aufbau der Kartoffel zu informieren, so findet man 
dariiber, auger einigen allgemeinen Bemerkungen, 
keine Angaben. Doch besitzt gerade die Kartoffel 
einen komplizierten Aufbau, d . h .  sie besitzt viele 
morphologisehe Eigenheiten, die bei anderen Kultur- 


