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Prof. Dr. agr. Erich B6hnert • 
Das Leben eines G irtners aus Leidenschaft 

Von W. GLE~SBERO, Willinghusen b. Hamburg 

In der Nacht vom 29./3o. Dez. 196o ist der ,,G~rtner 
aus Leidenschaft" E:mcI~ BOHNERT, O. Professor fiir 
Blumen- uud Zierpflanzenbau und Direktor des 
gleichnamigen Institutes der Fakult~t far Landbau 
der TU Berlin, kurz vor Vollen- 
dung seines 67. Lebensjahres ge- 
storben. In der Nummer der 
,,Gartenwelt", die am 21. 1. 61 
als Sondernummer Berlin [55] zur 
ErSffnung der ,,Grttnen Woche 
1961" erschien, sprach er zum 
letzten Mal zu den ausw~rtigen 
Kollegen, die als Besucher der 
Griinen Woche nach Berlin ka- 
men, und schilderte ihnen die 
Kulturen der Berliner Kollegen 
und die technische Entwicklung 
ihrer beachtenswerten Zierpflanr 
zenbetriebe in Westberlin. So 
war sein ganzes 5oj~thriges gart- 
nerisches Berufsleben, in dem er 
tiber 35 Jahre an  verschiedenen 
Orten auch Lehrer war, dem un- 
ermCldlichen Dienst an der Ent- 
wicklung des Blumen- nnd Zier- 
pflanzenbaues gewidmet, dem 
er sich besonders verschrieben 
hat te .  

Mit ihm ging einer der Pioniere 
der Gartenbauwissenschaft von 
uns, dem der ansteigende Weg zu dem letzten Ziel, 
in einem yon ihm ge!eiteten Inst i tnt  zu forschen und 
zugleich zu lehren, nicht geebnet war, sondern der sieh 
in emsiger Arbeit Stufe fiir Stufe erk~mpfen mul3te. 
Zu frtih wurde er dem Inst i tut  genommen, das er 
erst lO Jahre als Direktor geleitet hatte.  

ERICH B(JHNERT wu.rde am 9' 1, 1894 in Allenstein 
als Sohn eines Oberpostinspektors ats erstes yon 
7 Kindern geboren. Da er nicht mit finanzieller Unter- 
sttitzung w~ihrend seiner Ausbildung rechnen konnte, 
mul3te er frith mit der Vorbereitung Ittr den Beruf 
b~ginnen, um gegebenenfalls sp~ter die Geschwister 
unterst/ i tzen zu kSnnen. Nach Besueh der Volks- 
schule in Barop b. ]Dortmund und Deutsch-Eylau 
19oo--19o 4 und nach kurzfristigem Besuch des human. 
Gymnasiums in Deutsch-Eylau absolvierte er yon 
191o--1913 die G~rtherlehre im ehem. kgl. Garten zu 
Oliva zu vielseitiger Ausbildung in Blumen- and Zier- 
pflanzenbau, Obst- und Gemiisebau, Gartengestaltung 
und Parkpflege. Er  hat te  das Glttck, in ERIcI~ WOCI~E, 
dem Spezialisten far Alpenpilanzen, dem SchSpfer 
bekannter Alpenpflanzen-Anlagen und Verfasser der 
Werke: ,,Die Alpenpflanzen in der Kultur der Tief- 
lander" und ,,Die Kulturpraxis der Alpenpflanzen", 
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einen Lehrherrn zu linden, bei dem er gerade bei 
diesen Arten mit bestimmten Spezialanforderungen 
lernte, dab das wichtigste Arbeitsmittel eines guten 
O~irtners Pflanzenkenntnis ist, die sich aber nicht in 

KenntnisderNamenund der mor- 
phologischen Beschreibung er- 
sch6pft, sondern durch Beob- 
achtung der  natiirlichen Stand- 
ortsverh~ltnisse der Arten und 
Verst~ndnis ft~r die physiologi- 
sche Auswirkung yon Klima und 
Boden des Standorts vertieft  
werden muB. Noch in dem 
1955 erschienenen liebenswtir- 
digen Biichlein tiber ,,Bliihende 
Blumen im Zimmer lind im 
Oarten" (47), in dem er sich 
selbst als ,,G~rtuer aus Leiden- 
schaft" bezeichnet, klingt i ndem 
ausftthrlichen Kapitel fiber ,,die 
sch6nsten Stauden fiir Steingar- 
ten, Trockenmauer und Platten- 
weg" die Erinnerung an das tief- 
wurzelnde Erlebnis seiner Lehr- 
zeit an, an die ft~r seine ganze 
Entwicklung maBgebende Ein- 
ft~hlung in die Lebensanforde- 
rungen der mannigfachenArten, 
die gerade fiir den Blumen- und 
Zierpflanzeng~rtner Arbeitsma- 

terial sind, selbst wenn er sich nur auf die geringere An- 
zahl der Marktpflanzen beschrtinkt. Wie ernst er seine 
Lehrzeit genommen hatte, zeigte das Resnltat der Lehr- 
lingspriifung (1913), auf Grund deren er sich in An- 
betracht der besonderen beruflichen Leistungen die 
Befreiung yore Nachweis der wissenschaftlichen Be- 
ffi.higung far den einj~hrig-freiwilligen Dienst erwarb. 

Zur Ausweitung seiner botanisch-systematischen 
und 6kologischen Pflanzenkenntnisse war er yon 1913 
an his 1918 als Revierg~rtner am Botanischen Garten 
der Universit~it G6ttingen t~tig, dessen Leiter seit 
19oo CARL BONSTEDT war, der ibm nicht nur neuer 
Lehrherr und Fachberater, sondern vS.terlicher Freund 
fiirs Leben wurde, dessert Bild auf seinem Arbeits- 
tisch in Dahlem stand. BONSTEDT, der nicht nur als 
Herausgeber yon ,Pareys  Blumeng~irtnerei" und yon 
Allendorfs , ,Kulturpraxis der Kalt- und Warmhaus- 
pflanzen", sondern durch seine zttchterischen Arbeiten 
neben WOCKE u. a. zu den fiihrenden Yachspezialisten 
des Blumen- und Zierpflanzenbanes z~ihlte, half ibm 
seine Pflanzenkenntnisse zu erweitern und lenkte 
seinen Blick auf die ZJichtung. In ihr s a h e r  sp~iter 
letzte Erfiillung, in der der Mensch selbst ,,einen Hauch 
se ines  sch6pferischen Oeistes" verspiirt (47). Damals 
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konnte er noch nicht ahnen, dab er einmal durch 
Weiterfiihrung der Darchztichtung yon Primula 
malacoides in BONSTEDTS Fugtapfen treten wtirde. 
Unterbrochen wurde die G6ttinger Arbeit dutch 
Kriegsdienst als Kriegsffeiwilliger, aas dam er infolge 
einer Kriegsverletzung (Flandschug) und des Er- 
frierens seiner Ftige vorzeitig entlassen warde. 

Von 1918--192o folgte der Besuch der H6h. Lehr- 
anstaIt far Obst- and Gartenbau in Proskan O/S, wo 
sich unsere Wege zum erstenmal begegneten. Auf 
Veranlassung des Direktors SCI~INDLER, der die beson- 
dare Bagabung von BOHNERT erkannte, trat er zu- 
nXchst als Kospitant ein, am nach 4 Monaten inten- 
siven Seibststudiums eine Aafnahmeprtiffmg in den 
h6heren Lehrgang zu machen, in dessen drittes Se- 
mester er auf Grand be~onderer Leistungen attfgenom- 
men wurde. In Proskau konnte er seine schon durch 
WOCKE and BONSTEDT vorbestimmte Richtung auf 
den Blumen- and Zierpflanzenbaa dutch enge Anleh- 
hang an den botanisch and floristisch kenntnisreichen 
and vielseitig interessierten Dozenten HEINZ ROLS 
WEI~RHAt~Sr and dutch Einftthrang in die Grundlagen 
der Bltitenbiologie and  die Technik der Bliiten- 
best~ubang dutch Prof. Dr. R. EWEaT vertiefen. Die 
enge Verbindang mit K. R. WEI~mtAI~N warde nach 
WEHRI~AI{Ns Tode dadurch betont, dab BO~tN~RT die 
Neuherausgabe von dreien seiner Werke (lO, 11, 12) 
besorgte. 

An die 192o mit ,,sehr gut" bestandene Prtifung zum 
Staatl. gepr. Gartenbaatechniker schlog sich die Zu- 
lassung zu dam darnels erst eingefiihrten 5. Semester 
2um Erwerb des Nachweises der Eignung far das Lehr- 
fach, so dab BOI~NERT bei der sp~tter (1924) mit ,,sehr 
gut" abgelegten Prafang zttm Staatl. dipl. Garten- 
baainspaktor zugleich die L~hrberechtigung erwarb, 

Von 192o--22 war er als Gartenbautechniker bei 
der St~dt. Gartendirektion Hannover tinter Stadt- 
gartendirektor KueE t~tig. Nebenberuflich widmete 
er sich in dieser Z~it, in dere r  bestrebt war, den Ge- 
sichtskreis zu weiten, in Abendkarsen dem Stadium 
an der Kunstgewerbaschule and h6rte als H6rer der 
Technischen Kochschule mehrere Semester Siedlungs- 
wesen, verbunden mit praktischen ~bungen bei Prof. 
VETTERLEIN. Diese Studien setzte er an der Techni- 
schen Kochschule Charlottenbarg fort, als er yon 1922 
bis 1924 als fachwissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der 
Landwir tschaftskammer Brandenbarg/Berlint~tigwar. 

Das Jahr 1924 brachte mit der Priifang zum Staatl. 
dipl. Gartenbauinspektor und seiner darauf erfolgen- 
den Ernennung zam Gartenbau-Oberinspektor de- 
dutch eine einschneidende Wende in seiner fachlichen 
Entwiekhmg, dab ihm auf Grand der sehr guten Pra- 
fungsleistung vom Preug. Ministerium ftir Wissen- 
schaft und Volksbildung die Genehmigung zur Begab- 
tenprtifung and darnach die Zulassangsgenehmigung 
zum ordantlichen Stadium an der Landwirtschaft- 
lichen Hochschnle Berlin durch das Preug. Ministe- 
rium f. Landwirtschaft, Dom~inen and Forsten erteilt 
warde. Die Landwirtschaftskammer far Brandenburg/ 
Berlin, die sich beim Ministerium ftir Wissenschaft und 
Volksbildung schon ftir seine Zulassung zam ordent- 
lichen Stadium an dan preuBischen Universit~ten ein- 
gesetzt hatte, erleichterte ihm das Stadium an der 
Landwirtschaftlichen Hochschule, des er neben der 
Eritillung seiner Dienstobliegenheiten durchftihrte, 
dadurch, dab sic ihn 1924 yon der Zentralverwaltung 

zar G~rtnerlehranstalt Oranienburg versetzte, wo er 
als Gartenbaulehrer wirkte, and ihm 1926 die Leitnng 
der Versuchs- and Lehrg~irtnerei Oranienburg-Luisen- 
hof tibertrag, zagleich unter [Ibertragung der Leitung 
des g~rtnerischen Versuchswesens der Landesbauern- 
schaft Kurmark. 

Diese zllvorkommende L6sxng der Berufs- und 
Lebensgrundlagen, die yon ihm, welin er das Stadium 
ill m6glichst karzer Zeit bew/iltigen wollte, ~al3erste 
Konzentration verlangte, ftihrte zu der Ietzten ent- 
scheidenden Wende in seiner Berufsausbildung. Er 
land in Prof. Dr. ERWlX BAUR den Lehrer, der die 
schon bei BONSTEDT in G6ttingen geweckte, im Ora- 
nienbarger Versachsbetrieb gef6rderte Neignng zu 
g~irtnerisch-ztichterischer Arbeit in exakte Bahnen 
lenkte. Nach der 1928 abgelegten Prtifung zam Di- 
plomlandwirt und seiner Ernennung zum Landwirt- 
schaftsrat arbeitete er neben seinem Beruf im Institut 
fiir Vererbungslehre bei BAUR und promovierte 1929 
zam Dr. agr. mit einer Arbeit tiber ,,Selbststerilit~it 
and Selbstfertilit~t der g~irtnerischen Xalturpflanzen" 
(2). Die Untersuchung, die mit zahlreichen Arten, 
daranter Begonia tuberose Hort. hybr., semper/lorens 
Link et Otto und Rex Putz hybr., Cheiranthus cheiri L., 
Cyclamen persicum Mill. hybr., Da~ura metal L., D. 
stramonium L., Digitalis purpurea, lunate und lutea, 
Iris germanica L. hybr., Nicotiana tabacum L., a//inis 
F. Moore and rustica, Papaver dubium, nudicaule L., 
orientale L., R/weas L. und somni/erum L., Primula 
sinensis Lindl. hybr. and Primula malacoides Franch., 
Sinningia speciosa Benth. et Hook., also teilweise 
wichtigen Marktpflanzen, darchgefiihrt wurde, stellte, 
wie zu erwarten war, ein sehr unterschiedliches Ver- 
halten der Arten nach Selbstbestiiabung hinsichtlich 
der Fertilit~it and der Inzuchtsdegeneration fest, 
Selbstfertilitit wurde in welt h6herem MaBe ange- 
troffen als Selbststerilitit. Fast aasnahmslos ftihrt 
die Selbstbefruchtung zur Inzuchtsdegeneration. Often- 
bar besteht eine Korrelation zwischen Samengewicht 
and Lebensleistung. ,,Je mehr das erste vom normalen 
abweicht, um so geringer ist in der Regel die Vitalittit 
der Pflanze". Das hier angeschnittene Problem, tiber 
das seitdem zahlreiche Untersuchungen durchgeftihrt 
warden, kann noch nicht als endgtiltig gel6st ange- 
sehen warden. 

Zu den Versuchsobjekten der Dissertation geh6rte 
auch Primula malacoides French. Diese Art, die als 
Unkrautpflanze zwischen den Reisfeldern in Yunnan 
vorkommt, und yon der die ersten Samen erst 19o5/6 
dutch G. FOREST nach England kamen, reizte ver- 
schiedene Ziichter enter anderem in England, Deutsch- 
land, tier Schweiz and den USA zur zt~chterischen 
Bearbeitung. 1919 begann BONSTEDT in G6ttingen mit 
der Fliederprimelzucht. Die Ziichtungsarbeiten, die 
BOI~NERr seit 1929 in Oranienbarg durchftihrte, durch 
die er dem Gartenbau die ,,Oranienburger Rasse" 
schenkte, schlossen sich nicht an BO~STEDTsche Ztich- 
tungen an, sondern gingen, unabh~ingig yon anderen 
deatschen Zttchtern (KAcI~e, SAXDER, STE~EX), yon 
der tetraploiden amerikanischen Sorte ,,Erikson" aus. 
Nach nenn ighriger z/ichterischer Arbeit, die z. T. auf 
Verbessernngen der abgndernden S~mlinge yon ,,Erik- 
son", z. T. aaf Einkreazangsversuchen (seit 1932 ) mit 
Primula sisensis ,,Sedina" und mit der Wgdenswiler 
Sorte ,,Stamm III  Compacta" and Riickkreuzungen 
beruhte, konnte BOHNERT gelegentlich des 12. Intern. 
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Gartenbau-Kongresses Berlin (1938) anschlieBend an 
ein zusammenfassendes Referat y o n  ERNST BENARY 

fiber die Primula sisessis-Zftchtung tiber 5 Sttimme 
seiner Primula malacoides-Zfichtung berichten (13) , 
an deren noch weiterer Durchziichtung gearbeitet 
wurde, und 11 Jahre sp~iter (1949) zog er das Fazit 
nach ,,zwanzig Jahren Zuchtarbeit  an Primula mala- 
coides Franchet"  (19). Heute geharen nach einem un- 
geahnten ,,Siegeszug der Primula malacoides" (27) 
aus der Oranienburger Rasse unter anderen die Sorten 
,,Rosa der Kurmark"  (rosa), , ,Saturn" (leuchtend 
karmin) und , ,Juno" (zartrosa) zu den besten des 
Handelssortimentes. 

In demselben Referat gelegentlich des 12. Intern, 
Gartenbau-Kongresses, in dem er yon der Entstehung 
neuer malacoides-Formen durch Mutation, z .B.  yon 
Genom-Mutationen (Gigas-Pflanzen), den Einkreu- 
zungsversnchen mit anderen Arten, den Zuchtzielen 
und der Technik der Samenzncht berichtet, legt er 
Weft  daranf, das Erreichte kritisch an den Markt- 
ansprfichen zu messen, denn oberste Ziele alles Zfich- 
tens sind ibm die Anforderungen des Erwerbsgarten- 
baues. Aber er w~tre nicht mit Erfolg durch die Sehule 
\VOCKES und BONSTIEDTS gegangei~, wenn er nicht zu- 
gleich auf des 6kologische Moment zur Gewinnnng 
qualitativ hochwertiger Marktpflanzen hinwiese: 
,,Primula malacoides wird in Zukunft nicht f u r  den 
Markt behaupten, sondern mehr Aufnahme finden, 
wenn der Erwerbsgartenbau es begriffen hat, dab diese 
Pflanze kalt und n ieht etwa mit anderen, h6here 
Temperaturen verlangenden Pflanzen in einem Hause 
untergebracht werden darf. Ein hoher Teil des heuti- 
gen Angebots wird zu warm herangezogen" (13). 
14 Jahre sp~ter, als er fiber den ,,Siegeszug der Pri- 
mula maIacoides" berichtete (27), klagt er f iber  das 
Mi~3verh~iltnis zwischen den effolgreiehen Anstrer> 
gungen der Ziichtung und den Miingeln beim Kulti- 
vieren: ,,Wie sieht es nun aber bei dem Erwerbs- 
giirtner, dem Kultivateur,  aus?",  so fragt er. ,,Oft 
stand ich im letzten Winter vor den Schaufenstern der 
Blumengesehfifte und den Verkaufsst~inden unserer 
Verkehrsmittel. Sind das meine Primelkinder, mugte 
ich reich fragen. Ja, sie waren es. Aber wie sahen sie 
aus ? Fast  immer waren sie unterern~ihrt, gewaltsam 
durch fibermaBige W~irme zum Blfihen gezwungen, blab 
und hager wie ein GroBstadtkind. So geM's nicht!"  

1942 wurde die fruchtbar schaffende Arbeit in 
Oranienburg durch Berufung BO~NERTS dutch des 
Ministerium ffir Wissenschaft, Unterricht und Volks- 
bildung als Direktor der Deutschen Gartenbauschule 
und Deutschen gartenbaulichen Berufsschule nach 
Brfinn unterbrochen. Hier s tem er in fachlicher und 
freundsehaftlicher Verbindung mit FRIMMEL in Eis- 
grub, widmet sich aber vor allem seinen nnterricht- 
lichen Aufgaben. 

BOHNE~T war nicht nur G~irtner aus Leidenschaft, 
sondern auch Oartenbaulehrer aus Neigung nnd 
Talent. Was nfitzte dem far den Fortschri t t  im 
Gartenbau Arbeitenden, wenn er diesen Fortschri t t  
nicht der g~irtnerischen Jugend und dem Erwerbs- 
giirtner vermitteln k6nnte ? ! I m  Vorwort zur 8. Auf- 
Iage des Leitfadg~s zur Vorbereitung zur ,,G~irtiler- 
gehilfenprtifung" (~956), der erstmalig in der Oranien- 
burger Zeit nach der Promotion erschienen war (1938), 
sagt er mit Genugtuung und in dern Bewugtsein, dab 
er genau weiB, was er dem Nachwuchs zu vermitteln 

hat:  ,,Der Verfasser ist heute noch Lehrmeister und 
weiB, worauf es bei der Ansbildung eines jungen G~irt- 
hers in den ersten Jahren ankommt" (5). So ist auch 
das 1935 erstmalig, 1955 in 7. Auflage ersehienene 
Rtistzeug ffir die ,,G:,irtnermeisterpriifung", das er 
gemeinsam mit K. H. MSH~INC; ,,den jungen Berufs- 
kollegen" fibermittelt, aus der Praxis ffir die Praxis 
geschrieben (7 ) .  Tausenden junger Giirtner hat es 
ebenso wie die ,,G~rtnergehilfenprfifung" geholfen, 
,,iMe Vorbereitung zu lenken und zu vertiefen", und 
hat ihnen Riistzeug nicht nur Ifir die Prtifung, sondern 
ftir ihr ganzes Berufsleben fibermittelt. So ist auch 
B6KNERTS Mitarbeit an den ,,Grundlagen und Fort- 
schrit ten im Garten- und Weinbau" (8, 14, 16) aus 
dem Bediirfnis entstanden, das als richtig Erkannte in 
kurzer, iibarsichtlicher, eindringlicher, schlichter Weise 
dem nach besserer Erkenntnis strebenden Jung- 
g~irtner und erfahrenen Praktiker zu vermitteln. 

Des Frfihjahr 1945 beendet die yon hohem Ver- 
antwortungsbewuBtsein und yon Treue zu der fach- 
lichen Arbeit getragene Zeit in Brfinn auf Grund der 
Kriegsereignisse mit tragischem Leiden. Die Tragik 
des Kriegsgeschehens trifft in gleicher Weise den 
Gfitigen wie die Unguten. So blieb auch ~B(~tINERT 
schweres Leid und eigenes Leiden nicht erspart. Aber 
das sollte nicht das Ende sein. 

Eine nene Zeit fruchtbarer Arbeit setzte ein. 1946 
wurde er als Dozent und Leiter der Abteilung ftir Zier- 
pflanzen-, Gemfise- und Heilpflanzenztichtung an die 
Zentralforschungsanstalt ftir Pflanzenzucht (Erwin- 
Baur-Institut) in Mfincheberg/Mark berufen, 1949 als 
Dozent und Abteilungsleiter (Blumen- und Zierpflan- 
zenbau) an die Lehr- und Forschungsanstalt ffir Gar- 
tenbau in Berlin-Dahlem, zugleich als komm. Leiter 
des Insti tutes ffir Blumen- und Zierpflanzenbau der 
Stadt Berlin, zu dessert Direktor er 195o ernannt 
wurde, dem Jahre also, in dem er sein 4oj~ihriges 
Berufsjubiltium feiern konnte. 1951 erfolgte seine 
Berufung als ao., 1957 als o. Professor und Direktor 
des Insti tutes fiir Blumen- und ZierpfIanzenbau der 
TU Berlin-Charlottenburg. 

Die gr6Bte Zahl der im nachfolgenden Schrifttnms- 
verzeichnis genannten Ver6ffentlichungela f~illt in die 
kurze Spanne der letzten 14 Jahre seit der l~bernahme 
der Abteilung fiir Zierpflanzen-, Gemfise- und HeiI- 
pflanzenztichtung am Erwin-Baur-Insti tut ,  in dem 
BOHNERT wieder mit der Zfichtungsarbeit beginnen 
konnte. Neben der Primula malacoides-Zfichtung 
besch~iftigten ihn Tomaten-, Gemtisepaprika- und 
Zuckermelonenziichtungen, die er infolge seiner Be- 
rufung nach Berlin-Dahlem nicht zu Ende fiihren 
konnte. Zu kurz war dann die Zeit, in der er sein 
Inst i tut  in Dahlem leiten und auf neue Arbeiten um- 
stellen konnte. 

Bei seiner Grtindlichkeit und dem Streben, den 
Anforderungen der g/trtnerischen Praxis Rechnung zu 
tragen bzw. aus den Erfahrungen des Erwerbsgarten- 
baues die Zfichtungsziele zu entwickeln, setzte er bei 
allen Arten, mit denener  sich zfichterisch oder kultur- 
teehnisch beseh~iftigen wollte, Sortenvergleichsver- 
suche an, die yon Beobaehtungen in praktischen 
Betrieben, vor allem fiber Sch~idlingsbefall, begleitet 
waren. In den Untersuchungen der letzten Jahre 
besch~ftigen ihn Si~i~gia (26, 36), Treibrosen (45, 
48, 51), Lathyrus (3o), Astern (44), Cyclamen (25, 38, 
39) und Edelnelken. Alle Arbeiten der letzten Zeit 
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zusammen  s t e l k n  ein grol3es P rogramm dar, fiir das 
er n u t  die Rich t t in ien  entwickeln  konnte .  Die Heraus- 
gabe fertiger Schizanlhus-Ziichtungen sollte in diesem 
Jahre  erfolgen. Sie s ind wie die Primula malacoides- 
Sorten einVerm~tchtnis seiner prakt ischen Ziichtungs- 
arbei t  an den Zierpflanzenbau.  

Die , ,Gar tenbauwissenschaf t" ,  in  der im 3. Bande 
seine ~929 en t s t andene  Disser ta t ion erschienen war, 
n a h m  ihn bs i  ih rem Neuerscheinen vom ~9. Bande  
ale f t ihrenden Ver t re te r  des Gebietes B lumen-  u n d  
Zierpf lanzenbau u n d  -zi ichtung als Mitherausgeber  
auf. I n  seiner  le tz ten  gemeinsam mi t  Mti~LEXDVCK 
in  der , ,Gartenbauwissenschaft" ver6ffent l ichten 
Arbei t  ber ichte te  er iiber Sor tenbeobachtungen  an 
Treibrosen (48). In  diesen seit ~951 laufenden  Unter -  
suchungen,  die er gemeinsam mi t  mal3gebenden Ber- 
l iner  G~rtnereien un t e r  Beri icksicht igung wirtschaft-  
l icher Erw~gungen  u n d  yon Marktwi inschen durch-  
fiihrte~ wurden  neuere u n d  neueste  neben  bewiihr ten 
S tandardsor t en  auf ihren  Wer t  fiir die Treiberei  ge- 
priift .  Das Ergebnis  ist besonders ein Denkma l  fiir die 
Zi ichtungsarbei t  yon WIL~EL~ KORnES, des i etzt  sieb- 
zigj~ihrigen erfolgreichsten deutschen Rosenziichters, 
dessen Sorte , ,Sondermeldung" (195o), die erste in  
Deutsch land  pa ten t i e r t e  Rose, in  den Versuchen mit  
den h6chs ten  Jahreser t rag  im Mittel yon vier Ver- 
suehs jahren  erbrachte  mid in  dieser Beziehung alle 
tib~igen ro ten  Sor ten welt  iibert agte. 

Zu dem Leid, das das tragische Kriegsgeschehen 
BOIINERT bracll te,  geh6rt ,  dab sein Sohn seit 0k tobe r  
1944 ale ve rmig t  gilt. Da auch die Tochter  bei  der 
Gebur t  ihres ers ten Kindes  und  auch das Enke lk ind  
s tarb,  k a n n  es fiir F r a u  Charlot te  B6t~NXRT, die in  mehr  
ale 36j~thriger Ehe Gliick u n d  Leid mi t  i t lrem Manne 
t rug u n d  die n u n  das Leid allein t ragen  muB, die eine 
frone Gewil3neit geben, dab ERIC~ B6ttNERT, der 
G~irtner aus Leidenschaff ,  der Gar tenbaulehrer  aus 
Berufung,  der Kollege aus t iefster  Liebe zum Gfirtner- 
beruf,  bei  allen, die  ihn  kann t en ,  so fortlebt,  wie es 
einer seiner Verleger mir  schrieb, , ,dab es sich u m  einen 
selten l iebenswer ten  und  idea lw Mann gehan-  
delt ha t " .  
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