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Horde'~m disti6h~tm m~c*ns c - T y p  : A n s c h r i f t e n :  
287. K u h n o w s  M o r a v i a  . . . . . . . .  K u h n o w ,  W i l h e l m i n e n h o f  b. G e n s c h m a r ,  Pos t  Oolzow. 

�9 Nol6s, yon  Dregers  u n d  yon  Wangen-.  
[ he lms  Mo r av i a  . . . . . . . . .  v o n  W a n g e n h e i m ,  Hof  H a y n a ,  P o s t  Leehe im,  Hessem 

j29. L t i t t i c h a u s  L a n d g e r s t e  . . . . . . .  Gra f  v. L t i t t i chau ,  O b e r p r a u s n i t z ,  Schlesien.  
13 o. W a l l w i t z e r  Somlne rge r s t e  Pe r l  I . . Wern icke ,  Wal lwi tz ,  P rov .  Saclasen. 

Hordeum disHchum erectum: 
3 I. Nol6s, v o n  Dregers  u n d  yon  W a n g e n -  

he lms  I m p e r i a l  . . . . . . . .  v o n  W a n g e n h e i m ,  Hof  H a y n a ,  P o s t  Leehe im,  Hessen.  
~32. H~nigs  I m p e r i a l  . . . . . . . . . .  M. H~nig ,  GroBsch i rma ,  Sachsen .  

33. B r e u s t e d t s  H a r z e r  . . . . . . . . .  O. B r e u s t e d t  G. m.  b. H. ,  Sch laden ,  Ha rz .  
34. B a u e r s  I m p e r i a l  . . . . . . . . .  Bauer ,  I r l  b. R e g e n s b u r g .  

135. S a x o n i a  Malz . . . . . . . . . . .  S taa t l .  V e r s u c h s a n s t a l t ,  P i l l n i t z  b. Dre sden .  
~36. D6be lne r  I m p e r i M  . . . . . . . . .  lXl. S c h m i d t s c h e  E r b e n ,  R i t t g t .  G6del i tz ,  P o s t  Be icha ,  Sa. 

Horde um wdgare : 
137. He ines  4z ig  . . . . . . . . . . . .  F. He ine ,  Klos te r  H a d m e r s l e b e n ,  Bez. Magdeburg .  
138. P. S. G. N o r d l a n d  S o m m e r g e r s t e  4zlg.  P o m m e r s c h e  S a a t z u c h t  G .m.b . t - I . ,  S t e t t i n ,  W e r d e r s t r .  17. 
1 39. R o t e n b u r g e r  Sand  4z lg  . . . . . . .  S a a t z u c h t  H e i d e s a n d  G. m. b. H. ,  R o t e n b u r g  in H a n n o v e r .  

i4o. T r o m i t t e r  4zlg. ,  k le ine  . . . . . .  Rohde ,  T r o m i t t e n  b. B a r t e n s t e i n ,  Os tp r .  
~4 I. D 6 h l a u e r  4 zig., k le ine  Dr. C. v. Rose,  D 6 h l a u  in Os tp reuBen .  

I f I .  Von den un~ersuch~en Sorten wurde~ folgende yon den Zi~ch~ern aufgegeben. 
Hordeum distichum ~zutans a - T y p :  A n s c h r i f t e n :  

i .  A m b e r g e r  . . . . . . . . . . . . .  G e f a n g e n e n a n s t a l t  A m b e r g ,  B a y e r n .  
2. E c k a r d t  St.  7 . . . . . . . . . . .  E c k a r d t ,  Usch t i t z  I I ,  Kre is  Rosenbe rg ,  Obersch les ien .  
3. F i sche r s  W i r c h e n b l a t t e r ,  f r t ih  . . . .  F ischer ,  W i r c h e n b l a t t ,  P o s t  G u b e n - L a n d .  
4. F i schers  W i r c h e n b l a t t e r ,  m i t t e l f r f i h . .  F i scher ,  "Vu Pos t  Guben-Land .~  
5. F i sche r s  ~Vi rchenb la t t e r ,  sp~t  . . . .  F ischer ,  W i r c h e n b l a t t ,  P o s t  G u b e n - L a n d .  
6. H e r d a s  H a n n a  . . . . . . . . . . .  H e r d s ,  N e u k i r c h  b. Bres lau .  
7- K a t t e r b a c h e r  F r a n k e n  . . . . . . .  B o r n e b u s c h ,  W a h r b e r g  b. Aurach ,  Mi t t e l f r anken .  
8. K r a p h a u s e r  . . . . . . . . . . . .  v. T e t t a u - T o l k s ,  K r a p h a u s e n  bei  R e d d e n a u ,  Os tp r .  
9- Kred le r s  verb .  Oberpf lz  . . . . . . .  Kredler ,  H e r i n g n o h e  b. Vilseck,  B a y e r n .  

to.  B r e u n s  H e i n r i c h  . . . . . . . . . .  0 k o n o m i e r a t  Breun ,  Ga lgenhof ,  P o s t  H e r z o g e n a u r a c h ,  Oft .  
I I. Mt ih lbachge r s t e  St. 28/2 . . . . . . .  K. Gabr ie l ,  K i r c h b e r g  b. B e r n s t e i n ,  Wf i r t t .  
I2. Mt ih lbachge r s t e  St. 43 . . . . . . .  K. Gabr ie l ,  K i r c h b e r g  b. B e r n s t e i n ,  W t i r t t .  
13. O p p i n e r  H a n n a  . . . . . . . . . .  v. Zakrczewski ,  Oppin ,  Saalkre is .  
z 4. Pf lugs  E x t e n s i v  . . . . . . . . . .  Pe rag i s  S a a t z u c h t  G . m . b . H . ,  K le inwanz leben ,  Bz. Magdeb .  
~5. Pf lugs  I n t e n s i v  . . . . . . . . . .  Perag is  S a a t z u c h t  G . m . b . H . ,  K le inwanz leben ,  Bz. Magdeb .  
i6.  Pf lugs  N o r m a l  . . . . . . . . . . .  Pe rag i s  S a a t z u c h t  G . m . b . H . ,  Ig le inwanzleben ,  Bz. Magdeb .  
17. R a s t a t t  N e u z u c h t  . . . . . . . . .  S a a t z u c h t s t e l l e d . B a d . L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r R a s t a t t , B a d .  
18. Sch i rmers  Frk .  St.  22 . . . . . . .  H. Sch i rmer ,  Schweinfur t /Ober lador f ,  U n t e r f r a n k e n .  
I9. S t ad l e r s  R a t i s b o n a  . . . . . . . . .  J. S tad le r ,  Regensbu rg ,  B a y e r n .  
2o. S t ad l e r s  R 4 ~ . . . . . . . . . . .  J.: S tad le r ,  Regensbu rg ,  B a y e r n .  
21. S tau f fe r s  Obers t f lzener ,  f r t ih  . . . . .  O k . - R a t  S tau f fe r  I I ,  H o f g u t  Obers t i l zen  G. m. b . H . ,  bei  

Di rms te in ,  Rhe inpfa l z .  
22. S tauf fe r s  ObersfiIzener,  mi t t e l f r f ih  . 0 k . - R a t  S t au f f e r  I I ,  H o f g u t  Obers t i l zen  G. m. b . H . ,  bei  

Di rms te in ,  Rhe inpfa lz .  
23. W e i h e n s t e p h a n e r  H i l t e  . . . . . . .  Herz ,  Nieder r i eden ,  S c h w a b e n .  
24. W a r t i n e r  . . . . . . . . . . . . .  B6 t tge r ,  W a r t i n ,  Kre is  R a n d o w ,  P o m m e r n .  
25. W i l d e n s t e i n e r  J u r a  . . . . . . . . .  G. E ins t e in ,  \ u  P o s t  D ie t fu r t .  
26. Zeiners  H o h e n l o h e r  . . . . . . . . .  Fr .  Zeiner ,  DomXne N e u h a u s  b. M e r g e n t h e i m .  
27. Z a h n s  PfXlzer . . . . . . . . . . .  Zahn ,  Wer saue rho I ,  P o s t  Rei l ingen ,  B a d e n .  

Hordeum distichum nutans c - T y p  : 
28. Sch l6 ten i t ze r  Morav ia  . . . . . . . .  B . v .  Sethe,  Sch l6 ten i t z  b. Bus la r ,  Bez. S t e t t i n .  
29. Sever ine r  S a l v a t o r  . . . . . . . . .  W. G r a n z o w  u. G. Q u a n d t ,  Seve r in  b. Domst ih l .  

Hordeum distichum erectum: 
30. He ines  G o l d t h o r p e  . . . . . . . . .  F. He ine ,  K los t e r  H a d m e r s l e b e n ,  Bez.  M a g d e b u r g .  
3 I. L o h n a u e r  I m p e r i a l  . . . . . . . . .  v. Re ibn i t z ,  L o h n a u ,  Kre i s  Cosel, Obersch les ien .  
32. Schne iders  Ecke r s do r f e r  Imper i a l  . . Schneider ,  Eckersdor f ,  Kre is  N a m s l a u .  

Hordeum vulgare : 
33- O l d e n b u r g e r  4zlg  . . . . . . . . . .  O ldenburg i s che  S a a t z u c h t  G . m . b . H . ,  E t z h o r n ,  O l d e n b u r g .  

Der Korkbaum und seine Bedeutung ftir Mitteleuropa. 
Von H, Gr/inbaum. 

Die  v o l l k o m m e n e  A b h / i n g i g k e i t  d e r  d e u t -  r i n d e  aus  S p a n i e n ,  P o r t u g a l ,  A lg i e r  usw.  v e r -  
s c h e n  K o r k i n d u s t r i e  y o n  d e r  E i n f u h r  d e r  K o r k -  a n l a B t e  n a m h a f t e  F o r s c h e r  n a c h  e i n e m  geeig-  
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neten Ersatz zu suchen, nach einem Baum mit 
korkhaltiger Rinde, der in unserem Klima ge- 
ziichtet und angepflanzt werden k6nnte. Von 
den in Europa wachsenden B~iumen dieser Art, 
wie es die Korkulme oder der Korkahorn sind, 
kann keiner mit der eigentlichen Korkeiche 
(Quercus suber) konkurrieren. Auch der vom 
Quercus occidentalis GAY. (Sfidfrankreich) ge- 
wonnene Kork hat bei weitem nicht die hohen 
Qualit~iten des echten Korkes und wird nur 
ffir untergeordnete Zweeke verwendet (Ret- 
tungsringe, Schwimmer, Isolationsplatten usw.). 
Den besten Kork liefert bekanntlich die kata- 
lonische Korkeiche (ffir Champagnerflaschen). 

Der Baum,  der ffir die einheimische Kork- 
industrie yon gr6gter Bedeutung sein k6nnte, 
ist der amurische Korkbaum (Phellodenclron 
amurense RUPR.). Schon vor langer Zeit hatte 
Prof. H. MAYR (I) auf die M6glichkeit seiner 
Anpflanzung bei uns hingewiesen und die An- 
sicht ge~iut3ert, dab bei einer erfolgreichen Ver- 
edelung der Rinde nach Art der Korkeiche ,,die 
Bedeutung des Baumes fiir Mitteleuropa nicht 
hoch genug angeschlagen werden k6nnte". 
CHANCEREL (2) geht sogar so welt, dab er das 
leiehte und por6se Holz des Baumes als einen 
wtirdigen Korkersatz betrachtet. Prof. NEGER (3) 
dagegen stellt sich dieser Frage skeptisch gegen- 
fiber, weil seiner Meinung nach die Rinde dieses 
Baumes, genau so wie die des Ulmus campestris 
var. suberosa, nicht m~ichtig genug ist. Er er- 
sieht h6chstens im Zunderschwamm (Polyporus- 
arten) ein m6gliches Surrogat ffir minderwertige 
Korkarten. Mit Riicksicht auf diese teilweisen 
Gegens~tze in der Fachliteratur, die mangels 
experimenteller Unterlagen doch nur auf Ver- 
mutungen auslaufen, ist es ~iuBerst interessant 
zu erfahren, dab nach Mitteilung des russischen 
Forschers E. E. K~RIq (4), der die Rinde dieses 
Baumes einer eingehenden allseitigen Unter- 
suchung unterworfen hat, die besten Erwar- 
tungen, die man mit dem Baron hinsichtlich 
Gewinnung eines Qualitfitskorkes verbinden 
kann, berechtigt sind. Dazu kommen noch 
einige wertvolle E;gensehaften, die im folgenden 
erw~ihnt werden, so dab es nur empfohlen werden 
kann, der Frage der Anpflanzung dieses Baumes 
bei uns das allergr613te Interesse zu schenken. 

Ohne auf die technischen Einzelheiten der 
angestellten Untersuchungen und auf die Ana- 
lyse des Korkstoffes, obschon gerade diese Iiir 
die Qualit~itsbeurteilung yon ausschlaggebender 
Bedeutung ist, n~iher einzugehen, sollen hier 
nur die Endergebnisse angeffihrt werden. 

Es handelte sich in der Hauptsache um den 
Vergleich der physikalischen Eigenschaften der 
Korkbaumrinde mit denen des Korkes vom 
Quercus suber der entsprechenden Sch~ilung und 

um die Feststellung, ob am Korkbaum die 
gleichen Veredelungsmethoden zur Anwendung 
kommen k6nnen, wie sie bei der Korkeiche 
allgemein fiblich sind. Es zeigte sich, dab die 
Korkbaumrinde im Luftgehalt, in der Elasti- 
zit~it, Isolierf~ihigkeit, im spezifischen Gewicht, 
in hygroskopischer Hinsicht usw. dem Korke 
erster Sch~ilung nicht nachsteht. Sie enth~ilt 
zwar einen hohen Prozentsatz Steinzellen und 
verholzter Zellw~inde, die das Geffige beein- 
tr~ichtigen, doch ist dieses such bei dem Kork 
erster Sch~ilung der Fall, d e r  deswegen such 
keinen Handelswert besitzt. Bekanntlich wird 
diese erste Sch~ilung an 8--15 Jahre alten Kork- 
eichen vorgenommen, um die harte ,,ln~innliche 
Rinde, spanisch ,,bornizo", zu entfernen. Nach 
weiteren lO--12 Jahren kann dann der gute 
weiche ,,weibliche" Kork abgesch~lt werden, 
wobei diese Operation in regelmfit3igen Zeit- 
abst~nden bis zu einem Baumalter von 2oo Jah- 
ren fortgesetzt wird. Nun hat sich tats~ichlich 
erwiesen, dab such der amurische Korkbaum 
nach Entfernung der ersten Rinde eine zweite, 
viel weichere, homogenere und glattere Kork- 
schicht erzeugt. Zwar stand keine geniigend 
starke zweite Schicht ffir die Untersuchungen 
zur Verftigung, um festzustellen, ob sie ein ein- 
wandfreies Flaschenkorkmaterial darstellt (die 
Rinde der ersten Sch~lung hat sich ffir diesen 
Zweck, sowie such ,,bornizo", als ungeeignet 
herausgestellt), doch wird man mit Rficksicht 
auf die feine Struktur derselben diese Frage im 
positiven Sinne beantworten mfissen. Das all- 
gemeine Strukturbild der Korkbaumrinde er- 
innert stark an das der Steineiche (Quercus ilex 
L.), die der Korkeiche nah verwandt ist, so dab 
auch dieser Umstand die M6glichkeit einer 
Qualit~itskorkkultur am amurischen Korkbaum 
recht wahrscheinlich macht. 

Von den weiteren diesen Baum ftir die An- 
zucht in Deutschland wertvoll machenden Fak- 
toren sind hervorzuhebell: sein sch6nes ulmen- 
artige; Holz, welches sich gut polieren und zu 
M6bel verarbeiten l~iBt, mit der handelstiblichen 
Bezeichnung ,,velvet" und der gelbe Farb3toff 
seines lebenden Bastes, der zum F/irben yon 
Stoffen gut geeignet ist. AuBerdem ist der Baum 
eine vorzfigliche Bienenpflanze und eignet sich 
als Parkbaum und zur Bepflanzung yon StraBen. 

Der Korkbaum geh6rt zur Familie der 
Rutaceae genau so wie das Gelbholz (Zantho- 
xylum), der Hopfenstrauch (Ptelea tri/oliata), 
die Skimmia und der Citronenbaum. Im Terti~ir 
wuchs er auch in Europa und Amerika. Jetzt  
findet er sich nur noch in 0stasien (Man- 
dschurei, Korea, Japan, Nord- und Mittelchina, 
Sachalin und Amurgegend). Es werden vier 
Arten unterschieden : 
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i .  t~heHoderzdro.n a m u r e n s e  RuP. 
2. ,, j apon i k~ t m  MhXI~. 
3. ,, sacha l ine~se  SARO. 
4. ,, ch ine~se  C. SCHNEID/~R. 

Die ortsfiblichen Benennungen sind: in Japan 
- -  kiwada, in der Amurgegend - -  kochto, auf 
Sachalin - -  skiribeni und sikebini. Der Kork- 
baum erreicht eine H6he yon fiber 2o m und 
einen Durchmesser yon fiber 60 cm und wird 
bis 3oo Jahre alt. Der Stamm ist verhNtnis- 
m~iBig kurz, die Krone welt ausladend. Die 
Knospen sind nackt, die grogen B1/itter (bis 
o,5 m L~inge und 2o cm Breite) sommergriin, 
gegenst~indig, unpaar gefiedert, die Bl~ittchen 
am Rande durchscheinend punktiert, die Bliiten 
(Ende Juni) zweihgusig, wen~g ansehnlich, 
grfingelb, in endstgndigen Rispen. Die ffinf- 
samige Steinfrucht ist erbsengrol3 und reift im 
August--September. 

P h .  c h i m n s e  zeichnet sich dadurch aus, dab 
seine Rinde nicht korkig ist und die Frfichte (in 
dicken, dreieckig-rundlichen Bfischeln) lange 
grtin bleiben und im fotgenden Jahr noeh zur 
Blfitenzeit vorhanden sind, w~ihrend sie bei 
den anderen Arten schwarz werden und nach 
den ersten Fr6sten abfallen. Die anderen drei 
Arten unterscheiden sich so wenig voneinander, 
dab sogar ein so bedeutender Dendrologe wie 
Prof. MAYR keinerlei Artunterschiede zwischen 
ihnen ersieht, was nebenbei auch die japanischen 
Botaniker tun. P h .  1 " @ o n i c u m  hat eine etwas 
schw~ichere Korkbildung und eine etwas andere 
Farbenschattierung der Bl~itter als P h .  a m u m n s e .  

Auch sind seine Blfittchen unterseits viel reicher 
behaart und die Frfichte fallen sp/iter ab. Genau 
so gering ist der Unterschied zwischen P h .  sa -  

chal .  und P h .  a m u r .  Die einj~ihrigen Zweige 
sind beim ersten r6tlich, beim zweiten gelbgrau, 
die Samen beim ersten flacher und kleiner, die 
Blfittchen kfirzer und breiter als beim zweiten. 
Ffir uns dfirfte nur der amurische Korkbanm 
yon Interesse sein, erstens mit Rficksicht auf 
seine viel st~irkere Korkrinde als bei den anderen 
Arten und zweitens, well er ein viel k/ilteres 
Klima vertr~igt und daher zur Anpflanzung in 
Deutschland geeignet ist. Er  hat  sich sogar 
in einem so feuehten und ktihlen Klima, wie 
es in Leningrad ist, als lebenstfichtig erwiesen. 
In den Amurw~ildern kommt er meist vereinzelt 
vor und beteiligt sich bis zu IO % am gemischten 
Geh61z, w~ichst in FluBt~ilern, auf Inseln, meidet 
Hfigel und Berge. Liebt einen fruchtbaren, 
tiefen, angeschwemmten Boden, vertr~igt viel 
Feuchtigkeit, jedoch keine Versumpfungen. In- 
folge seines m/ichtigen und vielverzweigten 
Wurzelsystems ist er sehr widerstandsfiihig 
gegen Wind. Vertrfigt mit Hilfe seiner Kork- 

verkleidung gut Frost, wenn er auch in seiner 
Jugend unter Nachtfr6sten leidet. W/ichst ver- 
hti]tnism~il3ig sehr schnell. Der einj~ihrige Setz- 
ling hat eine oberirdische L ~ n g e  his fiber 2o cm 
und einen gleich grofien unterirdischen Tell. 
Die Blfitter werden sehr frfih gelb, zu einer Zeit, 
wo die Birke und die Pappel noch grfinen. Tr~igt 
allj~ihrlich Frucht. In I kg sind etwa 8o bis 
IOOOOO reine Samen enthalten. Dieses genfigt, 
um etwa 5o--65 qm zu besgen. Von I qm erh~ilt 
man 2oo---4oo einj~ihrige Setzlinge. Die Samen 
gehen nach 2--3 Wochen auf. Es wird empfoh- 
len, nur gereinigte Samen zu verwenden, d.h.  
solche, die yon dem harzigen Fleisch und den 
Umhfillungen befreit sind. Die Frtihjahrs- und 
Herbstsaaten geben gleich gute Resultate. Ffir 
Waldbepflanzungen verwendet man am besten 
einjtihrige Setzlinge. Zu einer unbehinderten 
Entwicklung ben6tigt der Baum 6--8 qm Boden- 
fl~iche. Man erinnere sieh, dab auch die Kork- 
eiche viei Raum und Lichtzugfinglichkeit be- 
ansprucht. Naeh MaYR entsteht eine Io mm 
starke Korkrinde bei jungen B~iumen in vier 
und bei alten in IO Jahren. Mit Rfieksicht 
darauf, dab der Rindenzuwachs parallel der 
Jahrringbreite ist, empfiehlt Prof. MaYa ffir 
die Anzucht des Baumes das Fagetum yon 
Mitteleuropa oder das Castanetum yon Sfid- 
europa. Anlage wie bei der Eiche im Hochwald- 
betrieb. Die St~irke der Rinde erreicht bei grofien 
Exemplaren in Brusth6he 5 cm und macht 
etwa 25% der Gesamtmasse des Baumes aus. 

Rul31and besitzt in seinen ostsibirischen Wfil- 
dern eine betr/ichtliche Anzahl ausgewachsener 
Stfimme. Es ist begreiflich, dab dort das Inter- 
esse an einer geregelten Ausbeute der Kork- 
rinde besonders groB ist. Nach fiberschl~igigen 
Berechnungen kann man in RuBland j~hrlich 
etwa 32ooo cbm Rohkork gewinnen, oder etwa 
768o t, unter der Annahme, dab die Sch/ilungen 
nur jede 25 Jahre vorgenommen werden (urn 
eine Korkschicht yon 25 mm zu erhalten) und 
nur die H~ilfte des gesamten Baumbestandes 
ausgebeutet wird. Das sind keine betrfichtlichen 
Werte, wenn man bedenkt, dab die Weltpro- 
duktion des Korkes etwa 18oooo t betr~igt, sie 
gentigen aber, um den Korkbedarf in RuBland 
(etwa 5ooo t) vollauf zu decken. 
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