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Zun~ichst stehen noch einige gegen die bisher 
bekannten physlblogischen Formen resistente 
Kartoffelrassen zur Verftigung. Ob noch weitere 
physiologische Rassen vorkommen, muB durch 
eingehende Priifung festgestellt werden. Nach 
den bisherigen, noch nicht abgeschlossenen Ver- 
suchen mit  zahlreichen Herktinften ist es sehr 
wahrscheinlich. Uber diese Versuche und das 
Verhalten der physiologisehen Rassen auf ver- 
schiedenen knollentragenden Solanum-Spezies 
soll sp~iter berichtet werden. 
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(Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Ziichtungsforschung, Mtincheberg i. M.) 

Beerenobstziichtung. 
Von 1% {3rttber, 

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

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

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

I. R u b u s .  

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

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

Wirtschafthch an erster Stelle steht die 
Untergat tung Idaeobatus, welche die echten 
Himbeeren umfaBt. Durch die Besonderheiten 
in Farbe und Geschmack tier Beeren, welche 
leicht yore Fruchttr~ger 16sen, durch dell auf- 
rechten und schw~icheren Wuchs und die geringe 
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Bewehrung, ferner durch die frtihere Reifezeit 
unterscheiden sie sich sehr deutlich von der 
Masse der eigentlichen Brombeeren. 

An der Bildung unserer heutigen Kulturformen 
sind im wesentlichen die nachstehenden drei 
Arten beteiligt gewesen : Rubus idaeus, die euro- 
p~isehe rote Himbeere, R. strigosus, die ameri- 
kanische rote Himbeere und R. occidentalis, die 
schwarze amerikanische Himbeere. Unsere 
heutigen Kultursorten sind zum gr6Bten Tell aus 
Kreuzungen dieser drei Arten hervorgegangen. 
Da R. strigosus und R. occidentalis die europ~ii- 
sche Himbeere an K~ilte: und Dtirreresistenz 
bedeutend iibertreffen, wurden sie bei den ame- 
rikanischen Ziichtungen, welche ja heute domi- 
nieren, zu Kreuzungen mit R. idaeus stark her- 
angezogen. Die gelb- und orangefriichtigen 

A b b .  x. F r u c h t -  u i ld  B l u t e n z w e i g e  yon  I" e B a s t a r d e n  aus  de r  K r e u z u n g  
, , L u c r e t i a "  • n o r w e g i s c h e  H i lnbee r e .  

Sorten stellen Variet~iten von R. idaeus und 
R. strigosus dar, ebenso vermutlich die meisten 
zweimal tragenden Sorten. 

Einige asiatische Formen, wie R. illecebrosus, 
die sog. ,,Erdbeerhimbeere", und R. phoenicola- 
sius, die sog. ,,]apanische Weinbeere", haben 
keine wirtschaftliche Bedeutung erlangt. 

Wit' kommen nun zu der grol3en Untergat tung 
Eubatus, in der im wesentlichen alle die Formen 
zusammengefaBt sind, welehe wir als Brom- 
beeren bezeichnen. I h r  Hauptmerkmale,  durch 
welche sie sich von den Himbeeren unterscheiden, 
sind der meist bedeutend kr/iftigere Wuchs, 
welcher bei der Mehrzahl der Arten kriechend 
oder rankend, bei einigen halb oder ganz auf- 
recht ist, die meist kantigen Stengel, die starke 

Bewehrung, die grol3e, roseniihnliche Bliite und 
die gew6hnlich dunkelfarbige, nicht vom Frueht- 
tr~iger 16sende, oft sehr ansehnliehe Frucht. Die 
Zahl der ftir Speisezwecke brauehbaren, zum 
Tell sehon mehr oder weniger stark kultivierten 
Arten ist so groB, dab ich reich bei der Aufz~ih- 
lung nur auf die allerwichtigsten beschrXnken 
kann. 

Unsere spezifisch europiiisehen Formen sind 
zum gr6Bten Tell in der Sektion Mori/eri (syn. 
Fruticosi) vereinigt. Die wichtigsten Arten sind 
R. laciniatus, die schlitzbl~ittrige oder immer- 
griine Brombeere, yon der die bekannte Kultur- 
sorte , ,Evergreen" abstammt,  und R. procerus, 
die Stammart  der ebenfalls sehr bekannten und 
verbreiteten Sorte ,,Theodor Reimers". Die 
beiden Sorten haben auch im pazifisehen Tell 

der Vereinigten Staaten 
starke Verbreitung ge- 
funden, die letztgenann- 
ten unter dem Namen 
, ,Himalaya".  

Zu einer anderen Sek- 
tion geh6rig, aber eben- 
falls europ~ischer Her- 
kunft, ist R. caesius, 
welche Art zahlreiehe 
nattirliehe Bastarde mit 
R. idaeus bildet und 
nach Ansicht LONGLEYS 
auch in einigen zweimal 
tragenden Himbeersor- 
ten enthalten sein soil. 

Von in Amerika ein- 
heimischen Arten seien 
genannt R. /lagdlaris 
(syn. procumbens) var. 
roribaccus, die Stamm- 
art der bekannten Sorte 
,,Lucretia", und R. ur- 

sinus, wozu nactl Ansicht HEDRICKS auch die 
,,Loganbeere" zu rechnen ist, w~ihrend sie yon 
der Mehrzahl der Pomologen fiir einen Brom- 
beer-Himbeerbastard gehalten wird. Eine groBe 
Zahl wdterer  Arten wird in Amerika zu Ztich- 
tungszwecken benntzt, um ihre wertvollen Eigen- 
schaften in neuen Kultursorten zu kombinieren. 

Fiir die Resistenzziichtung, vor allem gegen 
die Rutenkrankheit  Didymella applanata, sind 
die Kreuzungen zwischen Himbeeren und Brom- 
beeren yon Bedeutung. DaB bisher trotz recht 
zahlreicher Versuche noch nicht die gewiinschte 
ideale Kombination erreicht wurde, mag ver- 
schiedene noch nicht erforschte Grtinde haben 
Die Hauptursache wird aber wohl in der chro 
mosomalen Verschiedenhei t  der Kreuzungs_ 
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partner liegenl denn nach den Untersuchungen 
von CRANE und LAWRENCE (193I), LONGLEY 
(I924), LONGLEY und DARROW (I924) und 
TlSCHLER (1927) sind die Himbeeren zum gr6Bten 
Teil diploid (2n = 14) , die Brombeeren dagegen 
weisen alle Grade der Heteroploidie yon tetra- 
ploiden bis octoploiden auf~ Es ist daher m6glich, 
dab das I-Iimbeergenom in der Kreuzung unter- 
drfickt oder ganz ausgeschaltet wird, wofiir unter 
anderem die ~iuBerlich vollkommen brombeer- 
~ihnlichen F 1- und F~-Bastarde sprechen, welche 
wir in Miincheberg besitzen (Abb. I). Seit zwei 
Jahren werden bier grol3e Nachkommenschaften 
aus Irei befruchteten Samen dieser Bastarde sowie 
aus reziproken Riickkreuzungen mit Himbeeren 
angezogen. Zu erw~ihnen w~re noch, dal3 beson- 
ders sp~treifende Himbeeren erwtinscht sind, 
deren Reifezeit in die verh~iltnism~iBig obstarme 
Zeit des August f~illt. Auch hierffir bietet die 
Kreuzung mit Brombeeren einen Weg. 

2. R ibes .  

Wir kommen nun zur Gruppe der Johannis- 
und Stachelbeeren. 

Unsere heutigen roten und weiBen Johannis- 
beersorten stammen im wesentlichen yon drei 
Arten und von Kreuzungen zwischen diesen ab: 
Ribes vulgare aus dem westlicheu Europa, 
R. rubrum, in Nordeuropa heimisch, und R. pe- 
traeum, der euroasiatischen Bergjohannisbeere. 
Als Sortenbeispiele, welche ftir die Arten typisch 
sind, seien genannt: , ,Fay's Fruchtbare" fiir 
R. vulgate, , ,Houghton Castle" fiir R. rubrum 
X vulgare (reine rubrum-Sorten gibt es nur ganz 
wenige) und ,,Holl~indische Rote"  fiir R. pe- 
traeum. Aul3erdem werden noch in Amerika 
R. pallidum (-~ petraeum X rubrum) und R. 
gondouini (= petraeum • vulgate) mit Erfolg 
ill Kreuzungen eingefiihrt. Ffir Zfichtungs- 
zwecke kommt auch noch die robuste und ertrag- 
reiche, asiatische R. Warscewiczii in Betracht. 
Als Hauptzuchtziele w/iren zu nennen vor allen 
Dingen Soften, welche gegen die Blattfall- 
krankheit (Gloeosporium Ribis) immun oder 
doch hochresistent sind, ferner Sorten, deren 
Friichte weniger S~iure und eine m6glichst ge- 
tinge Zahl yon Kernen besitzen. 

Die Sorten der schwarzenJohannisbeere gehen 
nur auf die eine europ~ische Stammform R. 
nigrum zurtick. Die Zahl der Kultursorten ist 
nicht grol3. Bei der Selektion ist das Augenmerk 
auf lange Trauben, gleichm~iBig reifende Frfichte 
und t31attfallresistenz zu legen. Die amerika- 
nische schwarze Johannisbeere, R. americanum, 
ist der europ~tischen sehr ~ihnlich, wird aber nicht 
kultiviert. 

Eine bedeutend gr6Bere Rolle in der Ziichtung 
spielen die Stachelbeeren. Ihre Kultivierung 
begann schon im I6. Jahrhundert  in England, 
und sie ist auch heute noch eine typisch eng- 
lische Frucht, wovon uns ein Blick in einen 
beliebigen Sortenkatalog fiberzeugt. Als Aus- 
gangsform diente die europ~ische Art R. grossu- 
laria, v o n d e r  alle unsere grol3frtichtigen Sorten 
abstammen. Wenn man yon der wirtschaftlich 
unerwiinschten, meist sehr starken Bewehrung 
absieht, besitzen diese Sorten an und ftir sich 
schon einen Grad der Vollkommenheit, der eine 
weitere Wertsteigerung durch Neuziichtung 
kaum mehr notwendig machte. Nun hat sich 
aber zu Anfang dieses Jahrhunderts aus Nord- 
amerika fiber Rul31and und Irland ein Gast bei 
uns eingeschlichen, der sieh ungeachtet aller 
vorherigen Warnungen und VorbeugungsmaB- 
nahmen im Laufe weniger Jahre fiber ganz 
Mittel-, Nord- und Westeuropa ausbreitete und 
den Stachelbeeranbau in eine ernste Gefahr zu 
bringen drohte: Der amerikanische Stachel- 
beermeltau, Sphaerotheca mors uvae. Wenn auch 
seine Gef~ihrlichkeit anfangs schwfirzer gemalt 
wurde, als sie in Wirklichkeit war und der Befall 
durch sachgem/il3e Behandlung der Pflanzen und 
h~ufiges Spritzen stark einged~immt werden 
kann, so ist der Pilz doch eine h6chst l~istige 
Beigabe, deren endgfiltige Fortschaffung jeder 
Stachelbeeranbauer mit Freuden begrtiBen 
wtirde. Diese IVI6glichkeit ist abet gegeben durch 
Kreuzung grol3frfichtiger Sorten von R. grossu- 
laria mit amerikanischen immunen oder stark 
resistenten Arten. 

Schon bald nach der Einffihrung der europ~i- 
schen Stachelbeeren in Nordamerika zeigte 
sich deren Unbrauchbarkeit infolge ihrer Meltau- 
anf~illigkeit, die sich im Lande des Meltaus noch 
weir stfirker auswirkte. Als man sich daher in 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Amerika 
etwas mehr f/ir Stachelbeeren zu interessieren 
begann, griff man zu den kleinfrtichtigen ein- 
heimischen, meltaufesten Arten, haupts~ichlich 
R. oxyaccanthoides und R. cynosbat~. Es ent- 
standen so eine ganze Reihe kleinfriichtiger 
Sorten, die teilweise auch bei uns Eingang ge- 
funden haben, wie die Sorten , ,Houghton" 
(=  ,,Amerikanische Bergstachelbeere") und 
,,Downing". Doeh haben weder die Ziichtung 
noch der Anbau von Stachelbeeren, welcher fast 
ausschlieBlich der Konserven- und Saftbereitung 
dient, in Amerika nennenswerte Bedeutung er- 
langt, da ja eine so grol3e Zahl anderer und 
besserer Frtichte, vor allern Frfihpfiaumen, zur 
Zeit der Staehelbeerernte zur Verffigung steht. 

In Deutschland wurde wohl haupts~ichlich 
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deshalb den Kreuzungen zwischen amerikani- 
schen und europ~iischen Stachelbeeren wenig 
Vertrauen geschenkt, weil die Produkte der 
ersten Bastardgeneration wertlose Kombinatio- 
hen darstellten. Nun wurden aber schon durch 
eine Reihe von Jahren im Institut fiir Ver- 
erbungsforschung der Landwirtschaftlichen 
Hochschule in Dahlem und dann im Kaiser- 
Wilhelm-Institut ftir Ztichtungsforschung in 
Mfincheberg groBe Nachkommenschaften in der 
zweiten I4reuzungsgeneration herangezogen. 
Diese zeigen eine uniibersehbare Aufspaltung in 
Eigenschaften des Wuchses, der Bestachelung, 

Abh. 2. F r u c h t z w e i g e  VOlt d re i  F~ B a s t a r d e n  a u s  t ier  K r e u z u t t g  
, , P r i n z  y o n  O r a n i e n "  • ltibes oxyaecan~hoides. 

der Fruchtform, -farbe und -gr6ge und der An- 
I~illigkeit gegen Meltau bis zu v611iger Resistenz 
(Abb. 2). Um die Ziichtung in Richtung der letzt- 
genannten Eigenschaft abzuktirzen, werden hier 
j edesJahr etwa 15 ooo S/imlinge aus frei abgebltih- 
ten Frfichten yon Bastarden und aus Rtickkreu- 
zungen der Bastarde mit groBfrtichtigen Sorten 
im Friihbeetkasten mit Meltau infiziert, so dab 
hier schon eine natiirliche Auslese stattfindet 
und nur immune Pflanzen in die Beobachtungs- 
quartiere kommen. Gleichzeitig ergibt sich ganz 
von selbst eine Auslese auf Blattfallresistenz, da 
man natiirlich nur gut belaubte Individuen zur 
Auspflanzung bringt. Eine groBfriichtige, gelbe, 
wohlschmeckende, meltauimmune Stachelbeere 
aus der Kreuzung ,,Grtine Riesenbeere" • R. 

pinetorum ist bereits angefatlen und steht seit 
diesem Jahr in der vegetativen Vermehrung zur 
ersten Anbaupriifung (Abb. 3). 

AuBer zu groBfriichtigen immunen Sorten ist 
es aber auf dem Wege der Spezieskreuzung auch 
m6glich, zu ganz neuen Kulturformen zu kom- 
men. So erhielt Prof. BAUR aus der Kreuzung 
R. succirubrum • R. grossularia in einer aus- 
gedehnten zweiten Bastardgeneration eine 
Pflanze, deren Frfichte in der Gr6Be den klein- 
friichtigen amerikanischen Sorten nahekommen, 
in der Vollreife tier dunkelblau gef~irbt sind und 
ein vorz/igliches Aroma besitzen, das sie beson- 
ders fiir Einmachezwecke geeignet macht. Der 
Bastard, welcher yon Prof. BAUR den Namen 
,,Jochelbeere" erhielt (aus J o h a n n i s - u n d  Sta- 
c h e 1 beere ; R. succirubrum leitet ebenso wie R. 
divaricatum und R. pimtorum zur schwarzen 
Johannisbeere hiniiber), dient hier stark als 
Ausgangsmaterial fiir weitere Ztichtung. 

3. E r d b e e r e n .  
Die Erdbeere steht in wirtschaftlicher Bedeu- 

tung heute wohl an erster Stelle unter den 
Beerenobstarten. Ihre groge erbliche Variations- 
breite, ihre Raschwtichsigkeit und die leichte 
Anzucht aus Samen (im Gegensatz zu den Samen 
der Ribes- und Rubusarten braucht der Erd- 
beersamen nicht stratifiziert zu werden) lassen 
sie auch als sehr geeignetes Ziichtungsobjekt 
erseheinen, aus dem mit verNiltnism~igig wenig 
Aufwand an Arbeit und Zeit viel Wertvolles 
herauszuholen ist. 

Die Zahl der Arten, yon welcher unsere heu- 
tigen kultivierten Erdbeersorten abstammen, ist 
gering. Allen gemeinsam ist ihre groBe klima- 
tische Anpassungsf~ihigkeit, doch kommen ihre 
besten Eigenschaften nur in der kiihleren Zone 
zur Entfaltung. Bemerkenswert ist auch, dab 
eine Steigerung der Geschmackseigenschaften 
durch die Kultivierung eigentlich nicht erfolgt 
ist, ja, oft zeichnen sich gerade die wildwaeh- 
senden Formen durch besonders feines Aroma 
a u s .  

In Europa kannte man bis zu Beginn des 
18. Jahrhunderts nur die europ~iische Wald- 
erdbeere, F. vesca, welehe schon im Altertum 
beschrieben wurde und deren Kultivierung in 
Frankreich vermutlich schon im 14. Jahrhundert  
einsetzte. Aus ihr, besonders aus der alpinen 
Variet~it semper/Iorens efflagdlis mit ihrer aus- 
gedehnten Fruchtzeit, entstanden durch Auslese 
die sog. ,,Monatserdbeeren". Doch hat ihr Anbau 
bis heute noch, ungeachtet ihres vorzfiglichen 
Aromas, keinerlei gr6Bere wirtsehaftliche Be- 
deutung erlangt. 
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Eine F. vesca nahestehende Art, F. colliua, hat 
nur  in wenigen Kreuzungen Eingang in Kultur- 
sorten gefunden und besitzt im iibrigen hSch- 
stens botanisches Interesse. 

Ebensowenig konn- 
te die sog. ,,Moschus- 
erdbeere",  F. elatior, 
gr6Bere Verbreitung 
Iinden, wogegen unter 
anderem ihre Zwei- 
h~tusigkeit steM, die 
neben dem Anbau 
yon weiblichen fruch- 
tenden Pflanzen auch 
immer den yon un- 
produktiven m~inn- 
lichen erfordert. Nur 
in den Vierlanden bei 
Hamburg wird sie in  
etwas grSl3erem Urn- 
range kultiviert. 

Einen Wendepunkt 
in der Geschichte des 
Erdbeerbaues bedeu- 
tete die Einfuhr 
der ,,Chileerdbeere", 
F.  chiloensis, nach 
Frankreich durch 

chiloensis als aueh die amerikanische ,, Scharlach- 
erdbeere" F. virginia zu Stammeltern hat. Diese 
Bastardnatur sowie die hohe Chromosomenzahl 
(somatisch 56, gegeniiber somatisch 42 Chromo- 

keit, wie man sie in 
der Geschichte der 
Kulturpflanzen bis 
dahin noch nicht ge- 
kallnt hatte. An der 
Schaffung wertvoller 
Sorten beteiligte sich 
auch Deutschland in 
hervorragender Wei- 
se. Aus der neueren 
und jtingsten Zeit 
sei besonders an die 
Ztichtungen von 
0konomierat  B6TT- 
CI~ER und Prof. 
SCHINDLER erinnert. 

Uber den genaueren 
Ursprung der Garten- 
erdbeeren herrscht 
einige Meinungsver- 
schiedenheit. Sicher scheint aber auf j eden Fall, 
dab die iiberwiegende Zahl der Sorten sowohlF. 

iser-Wflhetms-Instituts ftti- Abb. 4- Aussehnitt aus einem Erdbeer-S/imlingsquartier des Kal 
Zfichtungsforschung in Miincheberg. 

fruchteter Samen zeigt sich bei den meisten 
Sorten eine sehr grol3e Aufspaltung. Doch wird 

Kapit~in ~ R E Z I E R  Abb. 3. Frfihbeetkasten mit Ribes-S~imfingen naeh Infektion mit amerikanisehem Stachelbeermautel 
(daher die franz6si- (Sphaerotheca mors uvae). 
sche Bezeichnung 
,,fraisier" ftir , ,Erdbeere").  Aber erst etwa somen bei F. datior und 14 bei F. vesca und colli- 
Ioo Jahre sp~ter begann in Europa und Amerika ha) gew~ihren eine schier unersch6pfliche Aus- 
die eigentliche Entwicklung mit einer Schnellig- lesem6glichkeit. Schon bei Aussaat frei be- 
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man die besten Erfolge erst bet zielbewuBter 
Kombinationsziichtung bekommen. Das Kreu- 
zen 15Bt sich teehnisch sehr bequem durchfiihren, 
da man es an eingetopften, vorgetriebenen 
Pflanzen zu Beginn des Friihjahrs im Gew/ichs- 
haus vornehmen kann. Natiirlich ist fiir eine 
erfolgreiche Ztichtung such ein sehr umfang- 
retches Auslesematerial Vorbedingung, denn nur 
wirklich Hervorragendes soll als Neuheit dem 
Anbau zugeffihrt werden. Als Richtlinien fiir die 
Selektion sind unter anderem zu nennen : Sorten 
mit mSglichst aufreehtem Wuchs, Einmache- 
erdbeeren mit farbechtem Saft, gleichm~iBig 
ausgebildete Tafelerdbeeren mit Zurfickgeschla- 
genen Kelchblittern und aufliegenden Samen, 
zweimal tragende Sorten, grogfrtichtige Garten- 
erdbeeren mit Walderdbeeraroma. AuBerdem 
ist natfirtich auf reichen Ertrag und Krankheits- 
resistenz zu achten, sowie auf die Geschlechts- 
form, denn nur zwitterbl/itige, geschlechts- 
best~indige Sorten eignen sich ffir den Anbau. 
In Mfincheberg werden auBerdem in grfBerem 
Umfange Spezieskreuzungen zwischen den ge- 
nannten Wildarten, Monatserdbeeren und groB- 
frtichtigen Gartenerdbeeren durchgefiihrt, doch 
l~igt sich fiber einen Erfolg bis jetzt noch nichts 
N~iheres sagen (Abb. 4). 

Zum Schlusse set noch der Wunsch ausge- 
sprochen, dab es durch die Fiihlungnahme und 
Zusammenarbeit aller beteiligten Kreise, der 
Beerenobstzfichtung gelingen mfge recht bald 
der Praxis solche Sorten zur Verftigung zu stellen, 
die noch mehr als bisher den Anbau lohnend 
erscheinen lassen und uns die immer noeh recht 
betr~ichtliche j~ihrliche Einfuhr an Beerenobst- 
erzeugnissen ersparen. 
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Unser wichtigster Primelbastard. 
Von A. Buchlnger,  

Die Gattung ,,Primula" umfafJt gegen 300, 
fiber die ganze Erde verbreitete Arten. Von 
diesen mtissen natfirlich diejenigen, welche in 
unseren Alpen heimisch sind, unser besonderes 
Interesse erwecken. Ihre Sch6nheit und Zart- 
heir wird noch dadureh erhfht, dab die Primeln 
zu unseren frfihestbliihenden Staudengew~chsen 
z~ihlen. Ganz allgemein finden sich an den Be- 
rtihrungsstellen der Verbreitungsbezirke zweier 
oder mehrerer Arten, nat/irliche, mehr oder 
minder serene, fruchtbare und unfruchtbare 

Bastarde und so such unter den Primeln. Durch 
ihre B1/iteneinrichtungen sind sie ja auf Insek 
tenbest~ubung angewiesen und deshalb bastar- 
dieren sie such so leicht untereinander. Schon 
friihzeitig haben nun bestimmte Bastarde die 
Beachtung der Landbev61kerung, der Ausft/igler 
und Botaniker gefunden. Es ist wohl selbst- 
verstindlich, dab jene Bastarde, welche dureh 
ihre Farbenpracht, ihren Duff und die Nannig- 
faltigkeit in der Form, die Mfglichkeit sie in 
G~irten zu pflanzen, zur Bltite zu bringen und 


