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schiedener Frfihzeitigkeit und Recessivit~t auch 
in P (pp) befinden sich in Vermehrnng und 
haben gezeigt, dab n n p p  vv-Hiilsen gleichen 
Habitus  zeigen wie solche mit Dominanz in P .  
Die in P reeessiven sind, ans bereits dargelegten 
Grfinden, nattirlich vorzuziehen. Ein weiterer 
Schritt in der Zfichtung wird es sein, diesen 
Hfilsentypus durch Einffihrung yon concon 
gerade und durch sinsin fadenlos zu machen. 
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W i l d e  K e r n -  u n d  S t e i n o b s t a r t e n ,  i h r e  H e i m a t  u n d  i h r e  B e d e u t u n g  f f i r  d i e  

E n t s t e h u n g  d e r  K u l t u r s o r t e n  u n d  d i e  Z f i c h t u n g .  

Von AIfons Fischer  llnd Martin Schmidt .  

In der Frage nach der Entstehtmg der Knltur- 
formen beim Kern- und Steinobst sind in den 
letzten Jahren einige wesentliche Erkenntnisse 
gewonnen worden. Auch ffir die wilden, mit  
unseren Kulturformen verwandten Obstarten 
sind v o n  VAVILOV und seinen Mitarbeitern 
Mannigfaltigkeitszentren festgestellt worden. 
Ffir eine Reihe anderer Wildarten sind bisher 
noch keine derartigen Zentren aufgefunden 
worden, wohl abet sind ihre Heimat  und Ver- 
breitung bekannt. 

Verschiedene mit  unseren Kultursorten mehr 
oder weniger entfernt verwandte Obstwild- 
arten haben ffir die Ziichtung Bedeutung, 
insbesondere flit die Herstellung neuartiger 
Frucht typen (BAuR I) oder deshalb, well man 
bet ihnen vielfach gfinstige Eigenschaften findet, 
die in den vorhandenen Sortimenten nicht an- 
getroffen werden. Im Ausland, insbesondere in 
Nordamerika und in RuBland, hat man wilde 
Kern- und Steinobstarten in weitem Maf3e 
zfichterisch verwendet. 

Durch die Expeditionen der russischen For- 
scher konnten auf dem asiatischen Kontinent in 
vier gr6geren Gebieten Genzentren festgestellt 
werden, und zwar im Kaukasus, in Zentral- 
asien, im Fernen Osten und in Sibirien. Es ist 
nicht sicher bekannt,  ob auch die in Nord- 
amerika vorkommenden Malus- und Prunus- 
Arten (vgl. S. 159, 16o und 161) dort Zentren 

gr6Bter Formenmannigfaltigkeit besitzen. Man 
k6nnte annehmen, dab diese Arten oder deren 
Vorfahren yon V61kerst~immen, die in Urzeiten 
yon Asien fiber die Behringstral3e nach dem 
nordamerikanischen Festland eingewandert sind, 
mitgebracht  worden sind. 

Die asiatischen Genzentren der Obstarten 
liegen in Gebirsgegenden oder Gebieten mit  
unwirtlichem Klima. Von den Genzentren aus- 
gehend, n immt der Formenreichtum nach der 
Peripherie hin ab, und gleichzeitig nehmen die 
Formen mit  recessiv vererbbaren Eigenschaften 
zu (VAvlLOV 39)- 

Im Kaukasus finder man mSchtige Wiilder, 
die fast ausschlieBlich aus wilden ObstNiumen 
bestehen. In diesen Obstw/ildern wurden wilde 
Apfel, Birnen, SfiBkirschen und Kirschpflaumen 
(Prunus cerasi/era) in einer ungeheuren Formen- 
mannigfaltigkeit angetroffen (PASHKEWITClt und 
Smov  3o, Popov 3 r, VAVILOV 39, 4o, VOROI~OV 
42, 43). Solche ObstwSlder kommen im Mai- 
kop-Bezirk, in Petok, am N o r d - u n d  Siidab- 
hang des Kaukasus, in Teilen Transkaukasiens 
und im Hochland von Armenien vor. Im  Kau- 
kasus findet man wilde Obstarten in H6hen yon 
9oo--13oo m. 

In Zentralasien lassen sieh vier getrennte 
Genzentren unterscheiden : der westliche Kopet-  
Dagh, der westliche Pamir-Alai, der westliche 
und der 6stliche Tian-Shan. Aul3er wilden 
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Apfelil, Birnen, SfiBkirschen und Kirschpflau- 
men kommeu hier Quitten, Aprikoseil und Man- 
deln vor. 

Das fern6stliehe Geilzentrum erstreckt sieh 
auf Teile voil Nordehina und Mandschukuo uild 
beherbergt wilde Pfirsich-, Birnen-, Kirschen- 
und Aprikoseilarten. Im sibirischen Gen- 
zentrum (Ost- und Stidtrailsbaikalien) kommt 
der Wildapfel Malus baccata in grol3er Formen- 
ftille vor. 

Die wilden und kultivierten A'p/e! geh6ren 
der Gattung Malus an. Besondere Bedeutung 
hat Malus communis, dessert Unterarteil sil- 

Abb. I. Frtichte von Malus baccata (Sortiment des Kaiser Wilhelm- 
Insti tuts  ffir Zfichtungsforschung. Herkmlf t  Niles, Kalifornien). 

vestris und pumila als Vorfahren unserer Kultur- 
sorteil angeseheil werden. Das Wildvorkommen 
der Uilterart silvestris, des Holzapfels, erstreckt 
sich auf das ganze Gebiet zwischen den Pyre- 
n/Jell im Westeil bis zum Tian-Shan im Osteil 
uild nach JUtlaild uild ins mittlere Norwegen 
im Norden. Die Unterart  pumila, zu der die 
Doucin- und Paradiesunterlageilformen geh6ren, 
komlnt wild voil Osteuropa bis nach Zentral- 
asien vor. Die Geilzentren beider Unterarten 
liegen im Kaukasus und in Zentralasien (PoPov 
31, PASHKEWITCH und SIGOV 3 o, VAVlLOV 39, 
VORONOV 42). Im kaukasischen Ursprungs- 
gebiet iiberwiegt ssp. silvestris, in Zentralasien 
(Kopet-Dagh und Tian-Shan) ssp. pumila. Man 
findet in diesen Gebieteil Wild/ipfel in einer 
Formenfiille, die die Reichhaltigkeit des Sorti- 
meilts der Kuitur~pfei erheblieh iibertrifft. In 
der Fruehtqualit~t gibt es alle Zwisehenstufen 
vom ungeniel3baren his zum verh~iltnismil3ig 
wohlschmeckenden Apfel. Die Fruchtgr613e die- 
set Wildformeil reieht nicht an die der Kultur~ 
soften heran. In der N~ihe der kaukasischen uild 
zentralasiatischen Ursprungsgebiete des Apfels 

kann man noch heute beobachten, dab Wild- 
formen, deren Frfichte den Bewohnern dieser 
Gebiete geschmeckt habeil, in die N~ihe der 
Wohnst~itten verpflanzt werdeil. Die ,,Selektioil" 
dieser Formen uild ihre Erhaltung dutch 
Pfropfung oder die unbewuSte Vermehruilg 
durch Samen stellen die ersten Ailfiinge der 
Obstkultur dar (VAVlLOV 39). _/hnlieh muB man 
sich die t~ntstehung des Kulturapfels in der frfih- 
gesehichtlichen Zeit vorstellen. 

Zwei andere an der Eiltstehung von Kultur- 
formen beteiligte asiatische Wildarten sind 
Malus baccata und M. pruni/olia. M. baccata ist 
im Himalaja, in Sibirieil und in Ostasien 
(Maildschukuo) 5eheimatet. Man unterscheidet 
danach var. himalaica, sibirica uild mandshurica. 
Auch M. baccata (Abb. I) ist eine kleinfriichtige 
Art, die in Sibirien in aui3erordeiltlich groSer 
Formenfiille vorkommt. In Sibirien und in Mid- 
w~rts gelegeneil Nachbargebieten Zentralasiens 
wird M. baccata auch geilossen (VAvILOV 39)- 
Daneben werdeil auch sog. , ,ranettes" verzehrt, 
die ats Kreuzungen zwischen M. baccata und 
M. communis vat. pumila anzusehen sind. Die 
Entstehung soleher Bastarde ist deshalb m6g- 
lich, well sich die Verbreitilngsgebiete der beiden 
Arten fiberschneideil. Die Heimatgebiete yon 
M. t~umila sind in Sibirien und Nordchina. Man 
hat ailgenommen, dab M. #runi/olia an tier Ent-  
stehung mailcher alter Kultur~pfel beteiligt ist 
(JANSON 18, DAHL 4). Nach Untersuchuilgeil yon 
DAHL (5) l~iSt sich diese Annahme Ilicht halten. 

In Ostasien (China, Amurland, Japan) ist 
eine Reihe weiterer Malus-Arten beheimatet, 
z.B.  M. arnoldiana, M. /loribunda, M. Schei- 
deckeri, M. zumi (VAN ESELTINE I0), die viel- 
fach als ZierMiume Verwendung finden. 

Auctl in Nordamerika kommen Wildarteil der 
Gattung Malus vor. td'ber ihre geographische 
Verbreitung in den Vereinigten Staaten und in 
Kailada berichtet Tabelle I. Z/ichterisch yon 
Bedeutuilg sind M. ioensis und M. Soulardii 
(VAN ESELTINE II ,  HANSEN I5). HARTMANN (16) 
hat natfirliche Bastarde zwischen M./usca uild 
Kultur/ipfelil beschrieben. 

Uilsere Kulturbirnen leiteil sich voil den Wiid- 
formeil der Art Pirus communis ab. Hier Mild 
drei Unterarteil zu uilterseheiden: ssp. piraster, 
ssp. nivalis und ssp. salvi/olia. Die Unterart  
piraster, die Holzbirile, hat eiil sehr weites Ver- 
breituilgsgebiet, das von Mitteleuropa bis West- 
amen reicht. Die beiden anderen Unterarten 
kommen in Frankreich und der westlichen 
Schweiz vor. Die ssp. salvi/olia ist vielleicht als 
Bastard zwischen piraster trod mvalis ailzu- 
seheil. Nicht unwahrscheinlieh ist es, dab aueh 
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Tabellei .  W i l d a r t e n  der  G a t t u n g  Malus  in 
N o r d a m e r i k a  und de ren  g e o g r a p h i s c h e  

V e r b r e i t u n g .  Nach FISCHER (I2). 

Art Verbreitung 

Malus p. latycarpa 
, ,  ~ O 8 ~ t S ~ S  . . 

,, angustifolia 

,, glaucescens 

,, glabrata 

lancifolia 

c o f o g ~ f i g  

bracteata . 

f U S C ~  . . . . .  

Alleghany- Gebirge. 
von Minnesota bis Texas. 
von New Jersey und Virginia 

bis Florida und Louisiana. 
westliche Teile des Staates 

New York, nordwestliches 
Pennsylvanien und sfidliches 
Ontario. 

im Appalachen-Gebirge yon 
dem westlichen Nord-Karo- 
lina bis zum nord6stlichen 
Alabama. 

yon Pennsylvanien bis Virgina 
und westliches Missouri. 

yon den mittleren Teilen des 
Staates NewYork bis Ala- 

i bama und West-Missouri. 
nu r  in Missouri. 
von Alaska his Kalifornien. 

aus Kreuzungen dieser Unterarten yon P. com- 
munis mit anderen Pirus-Arten Kulturformen 
entstanden sind, z .B.  aus Kreuzungen m i t  
P. salici/olia und P. elaeagri/olia. In der Krim 
hat VASlLIEV (38) in der Tat  natiirliche Ba- 
starde zwisehen P. communis und P. elaeagri- 
/olia gefunden. Im West-Tian-Shan wurden 
Bastarde yon P. communis mit P. Korshinskyi 
und P. heterophylla entdeckt. 

Die Genzentren der Pirus-Arten wurden im 
Kaukasus, in Transkaukasien und in Zentral- 
asien (Kopet-Dagh und West-Tian-Shan) yon 
Popov (3I), VAVILOV (39) und VOl~ONOV (42) 
festgestellt. Sehr interessant ist, dab bei 
P. communis, P. elaeagri/olia, P. salici/olia und 
P. syrica homologe Reihen der Variabilit~t, wie 
man sie auch in den Genzentren anderer Ge- 
wS~chse festgestellt hat, vorkommen (VAslLIEV 
38, VORONOV 42). 

AuBer in den genannten Gebieten kommen 
Pirus-Arten auch in Ostasien vor. I m  6stlichen 
Sibirien ist P. ussuriensis beheimatet. Von 
dieser Art, deren ztiehterischer Wert  in ihrer 
groBen Frostwiderstandsffihigkeit liegt, gibt es 
geniel3bare Formen. Wegen ihrer K/ilte- und 
Diirrefestigkeit ist P. serotina ztiehterisch ver- 
wendet worden. Das Wildvorkommen dieser 
Art erstreckt sich auf China. 

Von dell Arten der Gattung Cydonia (Quitte) 
hat nur C. oblonga ( =  C. vulgaris) obstbauliche 
Bedeutung. Wildformen dieser Art finden sieh 
(VAVlLOV 39, VINOGRADOV-NIKITIN 41) in Ana- 
tolien, Transkaukasien, Iran und Zentralasien 
(Kopet-Dagh und West-Tian-Shan). 

Die Siipkirschen geh6ren der Art Prunus 
avium an, die n = 8Chromosomen besitzt. 
Wilde Vertreter dieser Art (,,Vogelkirschen") 
sind in Europa, Vorderasien, im Kaukasus und 
in Transkaukasien verbreitet. Wie Funde in den 
Pfahlbauten erkennen lassen, mfissen StiB- 
kirschen sehr frfih in Kultur  genommen worden 
sein (ScI~IEMA~N 35). In Kleinasien und Trans- 
kaukasien liegen die Zentren der Formen- 
mannigfaltigkeit der Vogelkirsehe. 

Die Sauerkirschen umfassen drei Arten mit  
n - - 1 6  Chromosomen: P. /ruticosa, P. acida 
und P. cerasus. Zur letztgenannten geh6ren die 
Kultursorten der Sauerkirschen. Das Wild- 
vorkommen und die Genzentren yon P. cerasus 
erstrecken sich auf Kleinasien und Trans- 
kaukasien (VAVlLOV 39). DARLINGTON (6) und 
KOBEL (20) haben angenommen, dab die Art 
P. cerasus (2n = 32) aus der Vereinigung 
normalchromosomiger Gonen yon P. /ruticosa 
(n = 16) oder P. acidg (n ~ I6) mit  diploiden 
Keimzellen yon P. avium ( n ~ 2  • 8 =  I6) 
hervorgegangen ist. Anhaltspunkt fiir diese An- 
nahme ist die Tatsache, dab in der Nach- 
kommenschaft  yon StiBkirschensorten yon 
CRA~E und LAWRENCE (3) Formen gefunden 
wurden, die in ihrem Habitus sehr stark an 
Sauerkirschen erinnerten. Bei einer dieser 
Formen hat ]])ARLINGTON (6) tats~ichlich 2 n = 32 
Chromosomen feststellen k6nnen. M6glieher- 
weise kann auch das bei StiBkirschen gelegent- 
lich beobachtete Vorkommen von Riesenpollen- 
k6rnern, die vielleicht diploid sind, als Stiitze 
ffir die Annahme yon KOBEL und I)AELINGTON 
angesehen werden. In analoger Weise sind 
wahrscheinlich die erst im 17. Jahrhundert  auf- 
tauchenden Amarellen (2n = 32) aus Be- 
st~ubungen von Sauerkirschen mit  diploidem 
Stil3kirschenpollen entstanden (DARLINGTON 6, 
KOBEL 20). 

Von den vielen anderen wilden Kirschenarten 
(vgl. KOEI~NE 21) besitzen nut  wenige obst- 
z/ichterische Bedeutung. Neben P. /ruticosa, 
P. prostrata, der ,,chinesischen Sandkirsche" 
P. tomentosa und der ebenfalls ostasiatischen 
P. iaponica sind die in Nordamerika beheima- 
teten Arten P. pumila und P. pennsylvanica zu 
nennen. Die Verbreitungsgebiete verschiedener 
Kirschenwildarten sind in Abb. 2 dargestellt. 

P. /ruticosa, die Strauchweichsel, kommt  in 
Mittel- und Stideuropa, im europ~iischen Teil 
Rul31ands und im stidlichen Teil Westsibiriens 
vor. Das Verbreitungsgebiet yon P. prostrata 
erstreckt sich auf die Trockengebiete Zentral- 
asiens, Kleinasiens und Nordafrikas (vgl. Abb. 2). 
Das Areal yon P. tomentosa und P. japonica 
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reicht bis nach Nordsibirien hinauf. Z u  den 
nordamerikanischen Kirschenarten kommt  noch 
P. Besseyi (,,western sand cherry") hinzu 
(Abb. 3). Ihr  Verbreitungsgebiet ist relativ 
klein. P. Besseyi l~i]3t sich mit  Pflaumenarten 

....... _ _  v 

% 

Arten. P. spinosa, die Schlehe, hat n = 16 Chro- 
mosomen 1. Die Formen der Domestica-Gruppe, 
zu der unsere wiehtigsten Kultursorten (P. do- 
mestica bzw. P. insititia) geh6ren, haben 
n = 24 Chromosomen. 

Das Wildvorkommen yon 
P. cerasi/era, der Kirsch- 
pflaume, reicht von KIein- 
asien fiber dasKaukasusgebiet,  
Transkaukasien und I ran bis 
nach Zentralasien (BoGuSHEV- 
S K Y  2, KOVALEV 22, V A V I L O V  

39). Als Gebiet gr613ter For- 
menmannigfaltigkeit stellte 
VAVILOV (39) den mittleren 
und sfidlichen Teil der 
kaukasischen Schwarze-Meer- 
Kfiste lest. Auf den Expedi- 
tionen VAVILOVs und seiner 
Mitarbeiter wurde festgestellt, 
dab von Zentralasien nach 
dem Schwarzen Meer hin eine 
allm/ihliehe Abnahme des Vor- 
kommens dunkel gef~irbter 

Frfichte zu verzeichnen ist. So finder man am 
Kaspischen Meer Kirschpflaumen mit  schwarzen 
Frfichten, im Kfistengebiet des Schwarzen 
Meeres und in Transkaukasien fiberwiegend 
Formen mit  violetten und roten Fr/ichten. 

N6rdlich vom Schwarzen 
Meer herrscht gelbe Frucht- 
farbe vor. Die reiche Formen- 
mannigfaltigkeit yon P. cera- 
si/era findet ihr Gegenstiick 
in 6kologischer Beziehung. So 
berichtet KOVALEV (22), dab 
man die Kirschpftaume im 
n6rdlichen Kaukasus wie auch 
in Zentralasien sowohl auf 
feuchten und n~ihrstoffreichen 
BSden (Tschernosen) als aueh 
auf trockenen B6den bis zu 
2ooo m H6he antrifft. 

Die Vertreter der Triflora- 
Gruppe geh6ren zu den Arten 
P. tri/lora und P. Simonii, 
deren Heimat  in China und 
Japan  zu suchen ist. 

Die wichtigsten der in Nordamerika be- 
heimateten Pflaumenarten sind P. americana 
und P. nigra. Hinzu kommen P. hortulana, 
P. munsoniana, P. subcordata und P. angusti- 
/olia, ferner P. Besseyi, die allerdings sytema- 

1 DanebeI1 wurden in letzter Zeit von MATHtLR 
(27) auch Formen mit n = 8, 12, 20 und 24 Chro- 
mosomei1 gefunden. 

Abb. 2. Verbreitungsgebiete yon Kirschenwildarten. P r u n u s  f r u t i c o s a ,  �9 . . . . . . .  P .  p r o s t r a t a ,  
,~('~ P .  a v i u m ,  - . . . . . . . .  P .  p e n n s y l v a n i c a ,  . . . . . . . . .  P .  # u m i l a .  Nach KOVAZEV und KOSTINA (24) 

(vereinfacht). 

kreuzen und wird daher auch zu den nord- 
amerikanischen Pflaumenarten gestellt (vgl. 
KOB~L 20). 

Bei den Pflaumen (Prunus s. str.) sind 
5 Hauptgruppen zu unterscheiden: die Cerasi- 

Abb. 3. 
Verbreitungsgebiete einiger Prunus-Arten. P .  c e r a s i ? e r a ,  - . . . . . .  P .  s p i n o s a ,  . . . . . . .  P .  n i g r a ,  

. . . . . . .  P .  a m e r i c a n a ,  @ P .  B e s s e y i .  Nach K0u und KOS]JIN& (24) (vereinfacht). 

fera-Gruppe, die Triflora-Gruppe, die nord- 
amerikanische Gruppe, die Schlehen-Gruppe 
und die Domestica-Gruppe (vgl. KOBEL 2O). 
Die Cerasifera-Gruppe umfaBt den Formenkreis 
yon P. cerasi/era mit  n : 8 Chromosomen. Die- 
selbe Chromosomenzahl besitzen die in Ostasien 
beheimateten Arten der Trifiora-Gruppe sowie 
.die zur nordamerikanischen Gruppe z~ihlenden 
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fisch zu den Kirschen gestellt wird. In Abb. 3 
werden die Verbreitungsgebiete der nord- 
amerikanischen Arten P. americana, P. nigra 
und P. Besseyi dargestellt. Das 
Verbreitungsgebiet yon P. ame- 
,ricana erstreckt sich yore Staate 
Maine bis Florida und yon Mexiko 
bis Kanada.  P. nigra reicht weir 
nach Norden ; ihr Areal erstreckt 
sich von Siid-Neufundland bis 
zur Stral3e yon Mackinac und 
nach Sfiden his Michigan. P. 
Besseyi kommt in den westlichen 
Pr~iriegebieten Nordamerikas vor. 
P. hortulana findet man in Illi- 
nois, West-Kentucky,  West-Te- 
nessee, Missouri, Nord-Arkansas, 
Oklahoma und Missouri, P. sub- 
cordata yon Oregon bis Mittel- 
kalifornien und P. angusti/olia in 
den Gebieten westlich des Mis- 
sissippi. 

Die Sammelart  P. domestica ist 
als eine polyploide Spezies anzu- 
sehen (DARLINGTON 7). Eigent- 
liche Wildformen dieser Art sind bislang nicht 
bekannt  gewesen. Domestica-Pflaumen mul3 
es, darauf deuten Funde yon Steinen bin, schon 
in vorgeschichtlicher Zeit gegeben 
haben. Die R6mer kannten be- 
reits eine groBe Zahl yon Varie- 
tfiten. CRANE und LAWRENCE 
haben die Annahme ausgespro- 
chert, dab die Art P. domestica 
.(2 n - -  48) durch Kreuzung yon 
P. cerasi/era (n - -  8) mit  P. spi- 
nosa (n - -  16) und nachfolgende 
Verdoppelung der Chromosomen- 
zahl entstanden ist. Diese zu- 
n~ichst rein spekulative Annahme 
erhielt eine wichtige Unter- 
mauerung durch Beobachtungen 
und Versuche yon RYBIN (34). 
RYBIN fand im Schuntuktal im 
Maikop-Bezirk des nordwest- 
lichen Kaukasusgebietes nattir- 
liche Bastarde zwischen Kirsch- 
pflaume und Schlehe mit  der 
Chromosomenzahl 2 n --  24 = 
I6 -}- 8 (Abb. 4, 5). Er  hat der- 
artige Bastarde auch kiinstlich 
hergestellt (Abb. 6). Unter diesen wurde ein S~im- 
ling entdeckt, der 2 n - -  48 Chromosomen besal3 
und in seinem Aussehen aul3erordentlich stark P. 
domestica ~ihnelte (Abb. 6). Man darf gespannt 
sein, wie die Fr/ichte aussehen werden. Wie 

Der Ztiehter, io. Jahrg .  

Abb. 3 zeigt, fiberschneiden sich die Verbreitungs- 
gebiete von P. spinosa u n d  P. cerasi/era a n  
einer Stelle. t t ier  liegt das  Gebiet, in dem RYBIN 

Abb. 4. Links Zweig von Prunus cerasifera (ohne Frtlchte), rechts von P. spinosa, Mitte 
eilles spontanen Bastards zwischen P. cerasilera und P. spinosa. Nach RYBIN (34). 

die erw~ihnten Bastarde land. Man hat hier auch 
echte Wildformen yon P. domestiea entdeckt 
haben wollen. Von dem Vorkommen solcher 

Abb. 5. Steine yon P. cerasifera (obere Reihe), yon Prunus spinOsa (untere Reihe) und 
eines spontanen Bastardr zwischen beiden Arten (Mitt@ Nach RYI3IN (34). 

Formen im Kaukasus hat VAVlLOV (39) und auf 
der Halbinsel Krim VASILIEV (38) berichtet. 
Diese Angaben haben sich nicht best~itigt., und 
RYBIN glaubt, dab wahrscheinlich Bastarde 
zwischen P. cerasi/era u n d  P. spinosa vor- 

12 
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gelegen haben und mit P. domestica verwechselt 
worden s in&.  Stutzig macht die Angabe yon 
Pot'ov, dal3 auch im Kopet-Dagh und im West- 
Tian-Shan wilde Domestica-Formen vorkommen. 

Wildpfirsiche. Andere in China beheimatete 
Pfirsicharten, yon denen es aber keine Kultur-  
formen gibt, sind P. davidiana und P. mira. 

Wildformen der Kulturmandel, P. amygdalus 
(Amygdalus communis), wurden in Syrien, Meso- 
potamien, Sfidiran, Afghanistan und in Zentral- 
asien gefunden (BoGusHEVSKY 2, t{ASATKIN 19, 
VAVlLOV 39, VI~OGRADov-NIKITIN 41). Die 
Mannigfaltigkeitszentren der Mandel sind im 
West-Kopet-Dagh und West-Tian-Shan (PoPov 
31, VAVILOV 39). Man findet im Kopet-Dagh 
ausgedehnte W~lder aus wilden Mandelbfiumen 
bis zu H6hen yon 15oo m. Auch im Kaukasus 
will man wilde Mandeln gefunden haben; nach 
KASATKIN ist es jedoch nicht ausgeschlossen, 
dab es sich hier um verwilderte Kulturformen 
handelt. Auch bei den wilden Mandeln gibt es 
Formen mit bitteren und solche mit siiBen 
Kernen. KOVALEV und KOSTINA (24) nehmen 
an, dab aueh die in Kaukasien vorkommende 
Mandelart Amygdalus /enzliana und die in 
Zentralasien auftretende Art A. bucharica am 
Aufbau yon Kulturmandeln beteiligt sin& 
Bastarde von A. /enzliana mit A. communis 

Abb. 6. Kfinstlich hergestellte Bastarde zwischen Prunus cerasi]era 
und P. spinosa. Links ein S~tmling mi t  2 n ~ 2 4 ,  rechts mi t  211=48 

Chromosomen. Nach RYBIN (34)- 

Diese Gebiete liegen weit auBerhalb des Ver- 
breitungsgebietes der Schlehe, 

Unsere Aprikosen-Sorten geh6ren zur Art 
P. armeniaca, deren Wildvorkommen sich yon 
Kleinasien (Abb. 7) bis nach Mandschukuo er- 
streckt (SKORTZOV 37, VINOGRADOV-NIKITIN 41) ; 
die Genzentren liegen im Ost- und West-Tian- 
Shan (PoPov 31, VAVlnOV 39). Aus dem 
Namangan-Gebirge sind ausgedehnte Aprikosen- 
w~ilder bekannt. In Japan und Korea gibt es 
auch Kulturformen yon der in Ostasien ein- 
heimischen Art P. (Armeniaca) a n s u  (KOVALEV 
und KOSTINA 24). Weitere Aprikosenarten, die 
ffir die Zfichtung Bedeutung haben, sind P. sibi- 
rica und P. mandshurica. In China beheimatet 
ist P. mume, yon der geffillt blfihende Formen 
als Zierb~ume kultiviert werden. In  Abb. 8 
sind die Ursprungsgebiete yon Aprikosenarten 
dargestellt. " 

Die H e i m a t  des Pfirsichs (P. persica) ist 
Chinas. VINOGRADOV-NIKITIN (4 I) will in Trans- 
kaukasien wilde Pfirsiche gefunden haben; da- 
gegen fand PoPov (3 I) i n  Zentralasien keine 

Abb. 7- Wildform von Prunus afmeniaca anatolischer Herkunft ,  
Fruchtzweig. 

wurden in Armenien von VINOGRADOV-NIKITIN- 
(4I) gefunden. Zfichterische Bedeutung hat  
auch die yon Osteuropa bis Sibirien vor- 
kommende Mandelart A. nana. 

Die Verwendung yon wilden Malus-, Pirus- 
und Prunus-Arten in der Obstztichtung ist ke in  
so junges Gebiet, wie man vielleicht glau~ben 
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m6chte. Insbesondere in Nordamerika und in 
Rul31and, L/indern, in denen selbst Obstwild- 
arten vorkommen, hat man bereits im vorigen 
Jahrhunder t  Kreuzungen zwisehen wilden Obst- 
formen llnd Kultursorten vorgenommen. Es 
wurde dadurch vor allem bezweckt und ist viel- 
fach gegliickt, den Obstbau auf klimatisch un- 
g/instige Gebiete auszudehnen. W~ihrend man 
zun~ichst vielfach auf Material aus botanischen 
G~rten zuriickgegriffen hat, wurde bereits 19Io 
im Auftrage der Regierung der Vereinigten 
Staaten yon Amerika von F. N. MEYER (28) 
eine Sammelreise nach Turkestan unternommen. 
Nach dem Weltkrieg haben dann die sowjet- 
russischen Forscher ihre groBen Expeditionen in 
die Ursprungzentren der Obst- 
arten unternommen. BAUR (I), 
der wiederholt auf die Be- 
deutung der wilden Arten ffir 
die Obstzfichtung hingewiesen 
hat, sammelte u . a .  wilde 
Obstarten in Anatolien. Auch 
die Deutsche Hindukusch-Ex- 
pedition 1935/36 hat Samen- 
material yon Obstarten aus 
Afghanistan mitgebracht. 

Die sibirisch-ostasiatische 
Apfelwildart Malus baccata 
besitzt besondere zfiehterische 
Bedeutung wegen ihrer Frost- 
widerstandsf/ihigkeit. Sie wur- 
de deshalb in Rul31and und vor 
allem in Nordamerika Zu Kreu- 
zungen mit Kultursorten ver- 
wendet. Hier sind besonders 
die Zfiehtungsarbeiten der ka- 
nadischen Forscher SAUNDERS' 
und MACOUN (26) ZU nennen. S/ iml inge von 
M. baccata, die aus Samen vom Petersburger 
Botanischen Garten gezogen wurden, erwiesen 
sich in den Pfiiriegegenden auch in sehr kalten 
Wintern als frostwiderstandsfiihig. Sp~iter wur- 
den Kreuzungen yon M .  baccata mit amerika- 
nischen und europ{iischen Kultursorten durch- 
geffihrt. Die Priifung der Ft-S~mlinge erfolgte 
in den Prgriebezirken. Von diesen Kreuzungen, 
die durchweg kleinfriichtig sind, wurden einige 
als Sorten in den Handel gebracht. Wegen der 
Kleinfrfichtigkeit der F1-S~imlinge wurden diese 
mit Kultursorten riickgekreuzt; nur wenige 
S~imlinge der Riickkreuzungsgeneration wiesen 
jedoch einen Fruchtdurchmesser yon 5 cm und 
dariiber auf. Der Nestor der Obstztichtung in 
USA., HANSEN (I3, 14, I5), hat sich erfolgreich 
mit der Ziichtung frostwiderstandsf/ihiger 
Apfelsorten auf dem Wege der Artbastardierung 

befal3t. Neben M. baccata benutzte dieser 
amerikanische Forscher M. pruni/olia und in 
Nordamerika heimische Wildarten, vor allem 
M. Soulardii und M. ioensis. Daneben wurden 
relativ groBfriichtige Formen yon M. ioensis 
ausgelesen, vermehrt und als Sorten in den 
Handel gebracht. M. ioensis besitzt auBer seiner 
guten Winterfestigkeit noch verschiedene andere 
zfichterisch wertvolle Eigenschaften, z. B. friihen 
Eintri t t  der Tragbarkeit, regelm~gige Ernten, 
frfihe Holzreife, gute Haltbarkeit  der Friichte, 
sprite Bliitezeit, zwergigen Wuchs und Wider- 
standsf~higkeit gegen Bacillus amylovorus (Er- 
reger des ,,fire blight"). Ullg/instig sind Klein- 
friichtigkeit, sehlechter Geschmack der Frucht 

Abb. 8. Ursprungsgebiete yon Aprikosen-Wildarten. P r u n u s  s i b i r i c a ,  - . . . . . .  P .  m a n -  

d s h u r i c a ,  ,2".~ P .  a r m e n i a c a .  . . . . . . .  P .  m u m e .  Nach KOVALEu und KOSTIN& (24) (vereinfacht). 

und Bewehrungo der Zweige. Eine Reihe klein- 
frtichtiger Bastarde yon M. ioensis mit Kultur- 
sorten wurde voi1 HANSEN in den Handel ge- 
bracht (,,crab-apples"). 

Die winterharten sibiriseh-ostasiatisehen 
Apfelarten M. pruni/olia und M. niedzwetz- 
kyana wurden in umfangreichem MaBe yon dem 
russischell Zfichter MITSCHURIVr (29) ffir die 
Kreuzung mit russisehen und westlichen Kultur- 
sorten verwendet: Insbesondere aus den Pruni- 
folia-Kreuzungen ist eine Reihe yon Sorten her- 
vorgegangen, die sich f/Jr dell Anbau in den 
extrem kalten nordrussischen Gebieten mit sehr 
kurzer Vegetationsperiode eignen. Auch diese 
Sorten sind zwar kleinfrfichtig, aber unsch~itz- 
bar ftir Gebiete, in denen sonst ein Obstbau 
ullm6glich w~ire und nach denen es keine Trans- 
portm6glichkeiten gibt. 

Neben der Z/ichtung auf Frostresistenz k6n- 
12" 



~[64  . . . . .  F I S C I I E R  u n d  SCHMIDT:  Der Zfichter 

Hen einig e Malus-Arten als Ausgangspunkt 'fiir 
die Ztichtung auf Widerstandsf/ihigkeit gegen 
den Apfelschorf (Erreger Venturia inaequalis) 
in Betraeht kommen (RuDLOFF und SCHMIDT 33, 
SCI~MIDT 36), SO Z. B. Formell yon M. micro- 
malus, M. Kaido, M. spectabilis und M. baccata. 
In der F 1 aus Kreuzungell dieser Formen mit 
Kultursorten spalten widerstalldsf/ihige S~im- 
linge heraus. Da bier das Auftreten groB- 
frtichtiger Formen kaum zu erwarten ist/werden 
Rtiekkreuzungen der F1-Siimlillge mit Kultur- 
sorten vorgenommen. Auch in der Rtick- 
kreuzungsgeneratioll treten widerstandsf~hige 
S~mlinge auf; jedoch ist hier der Prozentsatz 
der Widerstandsfiihigen erheblich geringer. An 
der Zweigstelle tier Biologischell Reichsanstalt 
in Naumburg wurden Malus-Arten und Malus- 
Bastardformen auf ihr Verhalten gegen Blutlaus 
geprtift (JANcKE 17). Bei einigen wurden wider- 
standsffihige Formen festgestellt, so z .B.  bei 
M. coronari, M. Sargentii und M. spectabilis. 

Voll den Birnenwildarten hat sieh Pirus 
ussuriensis als gtinsfige Ausgangsform fiir die 
Ztiehtung auf Frostwiderstandsffihigkeit er- 
wiesen. Aus Kreuzullgen dieser Art mit Kultur- 
birnellsorten wurden yon HANSEN (15) in Slid- 
Dakota, an der Obstbauanstalt der Universit~t 
von Minnesota (USA.) und yon MITSCI-IURIN (29) 
in RuBland winterfeste Formen selektioniert. 
Ztichterisch zu beachten ist auch P. elaeagri/olia, 
die Temperaturen bis - - 3 2 ~  ertr~igt und 
ferner sehr anspruchslos und dtirreresistent ist. 
Ftir die Ztiehtung auf Hitze- und Dtirrewider- 
standsf~ihigkeit kommt vor allem P. serotina, 
die chinesische Salldbirne, in Betracht. Ein 
spontaner Bastard zwischen P. serotina und der 
Birnensorte Bartlet t  (Williams Christbirne) ist 
die amerikanische Sorte Kieffer. Die Hitze- und 
Dtirrefestigkeit dieser Sorte erm6glichte es, den 
Birnenanbau in USA. weit nach Stiden auszu- 
dehnen. 

Einige Pirus-Arten wurden als widerstands- 
f~hig gegen dell Erreger des Birnenschorfes 
(Venturia pirina) befunden (SCI-IMIDT, unver -  
6ffentlicht).  HANSEN (15) gewann aus der 
Kreuzullg tier gegell Bacillus amylovorus wider- 
standsfiihigen Pirus ussuriensis var .  ovoidea mit 
tier Sorte Louise Bonne de Jersey die wider- 
standsffihige Ming-Birlle, die zudeln winter- 
fest ist. 

l~lber die Bedeutung wilder Cydonia-Arten ftir 
die Ztichtung yon Quitten kann vorl~iufig noch 
Ilichts ausgesagt werden. 

Auch in der Kirsehenztichtung hat man dem 
Problem der Schaffung .frostwiderstandsf~ihiger 
Sorten durch Eillkreuzung frostresistenter Wild- 

arten Beachtung geschenkt. Als gtinstige Aus- 
gallgstypen erwiesell sich frost- und dtirre- 
widerstandsf~ihige Formen der chinesischen 
Buschkirsche, P. tomentosa, die in Kanada yon 
MACOUN (26) und in USA. (Iowa und Nord- 
Dakota) yon DARROW (8) herangezogen wurdell. 
Aus Kreuzullgen yon P. tomentosa mit Kultur- 
kirschen und mit P. Besseyi gingen aul3erordent- 
lich k/iltewiderstandsf~hige S~imlinge hervor 
(DARROW 8). HA~SEI~ (15) kreuzte Stigkirschen- 
sorten mit P. Besseyi und mit P. pennsylvanica. 
Die letzterw/ihnte Kreuzung gelallg nicht, und 
aus der anderen Verbindung gingen nur schwaeh 
lebensf/~hige Pflanzen hervor. 

Beachtenswerte Erfolge in der Ztichtung yon 
sehr frostwiderstandsf/ihigell Kirschellsorten er- 
zielte der russische Obstzfichter MITSCHIJl~IN(29). 
Seine Sorte Ando ist ein siiBfriichtiger S~imling 
roll P. tomentosa, den er aus nordchillesischen 
Herktinften selektioniert hat. Als Ausgangs- 
formell ffir die Kreuzung mit Kultursorten 
dienten MITSCHURIN P. /ruticosa und P. penn- 
sylvanica. Aus solehen Kreuzungell ging eine 
Reihe wertvoller  frostwiderstandsf/ihiger Neu- 
ztichtungen hervor. Die MITscI~URIXsche Sorte 
Ideal ist ein Bastard aus P./ruticosa X P. penn- 
sylvanica. 

MITSCHIJRIN (29) zog ZU seinen Artbastardie- 
rungen auch Arten der Sektion Padus (Trauben- 
kirschen) heran und erzielte so ganz lleue 
Fruchttypen. Diese neuen Sorten gehen auf 
Kreuzungen yon P. /ruticosa und der Sorte 
Ideal mit der ostasiatischen, kleinfriichtigen 
Traubenkirsehenart P. Maackii zurtick. Von 
diesen als ,,Cerapadus" bezeichneten Neu- 
ztichtungen ist besonders der ,,Stifle Cerapadus" 
(Cerapadus sladkij) zu nenllen, der in Trauben 
etwa I g schwere, schwarze, angenehm stiB- 
s/iuerlich schmeckende Frtichte tfiigt. 

Auch in der Pflaumenztichtung hat man ftir 
die Sehaffung frostwiderstandsffihiger Sorten 
Wildarten herangezogen. So dienten DORSEY 
und BUSHNELL (9) winterfeste S~mlinge roll  
P. americana, P. nigra und P. Besseyi als Aus- 
gangsformen. Aus Kreuzungen von P. ameri- 
cana mit P. tri/lora werden versehiedene winter- 
feste Sortell geztichtet, derell Bltitenknospen 
jedoeh empfindlich silld. Ferner wurden aueh 
aus Kreuzungen yon Amerieana-Sorten mit  
Wildsfimlingen yon P. americana winterfeste 
Formen ausgelesen. In ~ihnlieher Weise be- 
t~tigte sich HANSEN (I5) , der aus Kreuzungen 
yon P. Besseyi mit Triflora-Sorten eine Reihe 
neuer Sorten ztichtete, die winterfest sind und 
die Grol3frtichtigkeit sowie den Wohlgeschmack 
der Trifiora-Sorten besitzen. Auch aus B2reu- 
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zungen yon P. tri/lora mit P. americana und 
P. Simonii mit P. americana wurden wohl- 
schmeckende und winterharte Sorten geziichtet. 
In Kanada wurde besonders P. nigra als Aus- 
gangsform ftir die Frostresistenzztiehtung von 
MACOUN (26) herangezogen. 

Der russische Obstztichter MITSCHURIN (29) 
wfihlte P. spinosa, die Schlehe (n = 16) als 
Ausgangsform ftir die Ziichtung frostwider- 
standsf/ihiger Pflaumensorten fiir Slid- und 
MittelruBland. Er  kreuzte P.' spinosa mit 
Sorten der Domestica-Gruppe (n = 24), ins- 
besondere Reineclauden, und schuf auf diesem 
Wege einige neue, frostwiderstandsfiihige reine- 
clauden~ihnliche Sorten. 

Fiir die Ziichtung auf frostwiderstandsffihig- 
keit des Holzes und der Blfiten werden sicher 
Wildformen yon P. cerasi/era besondere Be- 
deutung erlangen. Am Kaiser Wilhelm-Institut 
ffir Zfichtungsforschung sind seit einer Reihe 
von Jahren S/imlinge yon P. cerasi/era in Be- 
obachtung und zfichterischer Bearbeitung, die 
aus Samen hervorgegangen sind, die BAUR in 
Anatolien gesammelt hat (vgl. RODLOr~ 32). 
Diese S~imlinge sind auBerordentlich frostwider- 
standsfiihig und vertragen auch wtihrend der 
Bliite strengere K~ilte, ferner sehr anspruchslos 
und die meisten sind sehr fruchtbar. Wie auch 
WELLINGTON (44) und CRAN~ und LAWRENCE (3) 
festgestellt haben, gelingen Kreuzungen von 
P. cerasi/era mit P. domestica kaum, und nur 
ganz wenige Sfimlinge werden erhalten. Mehr 
Aussicht hat nach den Mfineheberger Erfah- 
rungen die Kreuzung mit den gleichehromosomi- 
geri (n = 8) Sorten der Trif lora-Gruppe und 
davon abgeleiteten Formen (Abb. 9). Um die 
wertvollen Fruchteigenschaften der Domestica- 
Sorten mit den Qualit~ten der Cerasifera-SSm- 
linge zu verbinden, k6nnte man auI Grund der 
Versuche von RYBIX (vgl. S. 161) Bastarde 
zwischen P. cerasi/era (n = 8) und P. spinosa 
(n = I6) herstellen und in diese P. domeslica 
(n = 24) einkreuzen. 

Von den im zentralasiatischen Ursprungs- 
zentrum vorkommenden Wildformen yon P. ar- 
meniaca berichtet KOVALEV (22), dab diese dort 
bis zu ~3oo m H6he vorkommen und sehr frost- 
widerstandsfiihig und dfirrefest sind. Die Ver-  
wendung dieser Formen h~itte bestimmt groBe 
Bedeutung ftir die Aprikosenziichtung. 
MITSCHURIN verwendete als Ahsgangsmaterial 
fiir die Z/ichtung k~iltewiderstandsf/ihiger Apri- 
kosen die aul3erordentliche frostresistente Art 
P. sibirica und P. mandshurica. Aus S~m- 
lingen dieser Arten selektionierte er einige 
winterfeste ne.ue Sorten. 

Auch beim Pfirsich hat man auf dem Wege 
der Bastardierung mit Wildarten versucht, frost- 
widerstandsf~hige Soften zu ziichten. Kreu- 
zungen, die I-tANSEN (I3) zwischen Kuttur- 
pfirsisch (P. persica) und P. (Amygdalus) nasa 
sowie P. Besseyi angestellt hat, miBlangen. 
MITSCHURIN (29) benutzte die sehr frostwider- 
standsfghige Pfirsichwildart P. davidiana (vgl. 
LlCt~TI 25) als Ausgangsform. Diese Art wurde 
mit Amygdalus nasa mongolica gekreuzt. Der 

Abb. 9. Zweig der amerikanischen Pflaumensorte Shiro [(P. Simonii 
x P. tri]~ora) • P.  cerasi]em • P. munsoniana] mit  Frt~chten, die 
aus der Best&ubung mi t  Pollen yon P, cerasi]era (anatolischer Wild- 

s/imling) hervorgegangen sind~ 

Bastard, den M~TSCHURIN als ,,Vermittler" be- 
zeichnet, wurde mit Pollen der Kulturpfirsich- 
sorte Eiserner Kanzler best/iubt. Es wurde nut  
ein einziger, jedo..ch frostwiderstandsfiihiger S~im- 
ling erhalten. Uber die ztichterische Eignung 
der in Gebirgslagen vorkommenden chinesischen 
Pfirsicharten P. mira und P. persica Potanini 
ist nichts bekannt. 

Ffir die Zfichtung trostwiderstandsffihiger 
Mandeln k6nnen die kaukasische Mandelart 
Amygdalus /emliana, die zentralasiatische Art 
A. bucharica sowie die in Osteuropa und Sibirien 
vorkommende Mandetart Amygdalus nasa als 
Ausgangsmaterial dienen. Ziichterische Be~ 
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ach tung  ve rd ien t  auch die grol3e Trockenhei t s -  
res is tenz der  im K o p e t - D a g h  v o r k o m m e n d e n  
Wi ld fo rmen  von Amygdalus  communis (VA- 
VlL0V 39). 

Zweifellos er6ffnet  die Verwendung  wilder  
oder  mi t  den Ku l tu r so r t en  en t fe rn t  ve rwand t e r  
Ar ten  in der  Obstzf ich tung bedeu t same  M6glich- 
kei ten.  Demgegenf iber  b r ing t  aber  diese Ztich- 
tungs r i ch tung  auch erhebl iche Schwier igkei ten  
mi t  sich. Von diesen ist  zun~ichst zu erw~ihnen, 
dab  die Wi ld fo rmen  eine oft grol3e Zahl  un- 
gfinst iger  Eigenschaf ten  mi tbr ingen ,  die gegen- 
fiber den en t sp reehenden  Eigensehaf ten  der  
Ku l tu r so r t en  vie l fach d o m i n a n t  ve re rb t  werden,  
H ie r  s ind vor  a l lem unvor te i lha f te  Eigen-  
schaf ten  der  F r u c h t  zu erw~ihnen, wie geringe 
Gr6Be und  schlechter  Geschmack.  F fir den An-  
bau  in b isher  dem O b s t b a u  noch n ich t  er- 
schlossenen Gebie ten  werden re la t iv  klein-  
frfichtige und in anderer  Beziehung un te r  dem 
Durchschn i t t  der  Ku l tu r so r t en  s tehende F~- 
F o r m e n  gentigen. Verfolgt  man  jedoch das  Ziel, 
die gfinst igen Eigenschaf ten  der  W i l d a r t e n  mi t  
den hohen Qual i t~ ten  unserer  Ku l tu r so r t en  zu 
vereinigen,  so is t  es notwendig ,  die Zt ichtungs-  
a rbe i t  auf  wei tere  Genera t ionen  auszudehnen,  
insbesondere  Rf ickkreuzungen mi t  Ku l tu r so r t en  
vorzunehmen.  

In  allen F~illen wird  die obs tbau l iche  und 
zfichterische Pr i i fung der  als Ausgangsma te r i a l  
ve rwende ten  Wi ld fo rmen  im Zuch tgeb ie t  selbst  
den Ausgangspunk t  fiir die zt ichter ische Arbe i t  
bi lden.  In  diese Pr i i fung ist,  insbesondere  be im 
Ste inobs t ,  die Fes t s t e l lung  der  Chromosomen-  
zahlen und  der  Vertr / igl ichkeitsverh~il tnisse m i t  
eingeschlossen. 
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Amerikanische Pflanzenpatente Nr. 73--80. 
Paten t  Nr .  73 : ,,Hickorynul3baum", 

angemeIdet am 18. August 1932, erteilt am 25. Juli 
1933. JAMES A. SIMPSON, Uvalde, Texas, tiber- 
tragen an I-tumble Oil & Refining Company, Hou- 
stan, Texas. 

:Der neue Hickorynul3baum wurde gewonnen 
dureh Aufpfropfung yon Reisern eines wild- 
wachsenden besonders kr~tftigen ]3aumes auf 
weniger starke und schlecht tragende Hickory- 
bgume und durch ungeschlechtliche Vermehrung 
der erhaltenen Spielar t  Die neue Spielart zeigt an 
krgftigem Fruchtstiel ]3fischel yon 6 bis IO Nfissen, 
die weit voneinander abstehen, so dab Licht, Luft  
und Feuchtigkeit  teicht an die einzelnen Nfisse 
herank6nnen und Schgdlinge sie nicht so schneI1 
infizieren. Es gehen 45 bis 5o Nfisse auf ein 
(englisches) Pfund. 5o% der Blfiten ergeben 
Frfichte, die in i i  bis 15 Monaten reifen. Sowohl 
weibliche wie mgnnliche ]31fiten erscheinen spgt 
im Jahr  zu gleicher Zeit, und die Bestgubung wghrt 
ziemlich lange, die Blfite t r i t t  spgt und die Reife 
verh~tltnismggig frfih ein. Die Farbe der Nfisse ist 
dunkelbraun mit  dunkelpurpurnen his schwarzen 
Streifen und Flecken. Die rauhe Schale ist mit  
starken iRippen versehen und sehr dfinn (I,I bis 
1, 4 mm), ihre Farbe ist dunkelgrfin. Der leicht 
geschrumpffe Kern ist yon gutem Geschmack. 

]3esonders gfinstig ist bei de r  neuen Spielart die 
Tatsache, dab die Augen gerade nnd nicht ge- 
knickt oder gebogen sind. Dadurch wird das 
lJbertragen yon Augen auf andere Stgmme er- 
leichtert. 

Paten t  Nr .  74: ,,Aprikose", 
angemeldet am 7-Ms 1933, erteilt am 26. Sep- 
telnber 1933. I-IARRYYOUNT, Douglas County, 
und ANDREW T. GOSSMA~, Wenatchee, Wash; yon 
YOUNT an GOSSMAN abgetreten. 

Durch ungeschlechtliche Vermehrung eines we- 
gen seiner vorzfiglichen Eigenschaftefl dem Er-  
finder aufgefallenen 2Baumes entstand eine neue 
Spielart, deren Frfichte 7 Tage frtiher Ms die 
, ,Wenatchee" (die bisher frfiheste Sorte) und 
3 W0chen frfiher als die , ,Tilton" reifen, wfihrend 

die Blfitezeit ann/~hernd die gleiche wie bet den 
beiden genannten Sorten ist. 

Die Frucht  der neuen Aprikosenart ist gr6ger 
Ms die handelsfibliehen, fast rund und yon sehr 
sch6ner Farbe, die yon hell-lohfarben fiber gelb- 
orange in ein Dunkelrot iibergeht. Die I i au t  ist 
sehr weich und zart und das Fleisch yon der be- 
kannten ,Aprikosenfarbe" und sehr wohl- 
schmeckend. Der Kern l~13t bet der Reife ganz 
yon dem Fruchtfleisch los. 

KrMtiger Wuchs der jungen B~tume und vor- 
zfigliche Eigenschaften der Frfichte beim Ver- 
sand machen die neue Sorte Itir den Handel  sehr 
brauchbar. 

Patent  Nr .  75: ,,Einfache Chrysantheme", 
angemeldet am io. November 1931, erteilt  am 
26. September I933. RYOI~ITSU SHIBUYA, Menlo 
Park, Calif. 

Durch Kreuzung yon ,,Bronze Buckingham" 
und ,,Shibuya Seedling 1926 O. G." erzielte un- 
gefiillte Chrysantheme, welche einen Mount frtiher 
bliiht Ms die Elternpflanzen, n~mlich bereits im 
frfihen September. 

Patent  Nr .  76: ,,Einfache Chrysantheme", 
angemeldet am io, November 1931, erteilt am 
26. September 1933. RYomTsu SHIBUYA, Menlo 
park, Calif. 

Durch Kreuzung yon ,,Mrs. W. E. Buckijagham" 
und ,,Shibuya Seedling 1926 O. G." erzielte neue 
Chrysantheme, welche einen Monat frfiher bliiht 
als die ,,Mrs. W. E. Buckingham", n~mlich bereits 
Anfang September: 

Paten t  Nr. 77 : ,,Gladiole", 
angemeldet am 24. April 1933, erteilt am 3. Okto- 
ber 1933. CARL SALBACtI, Berkeley, Calif. 

Die neue Spielart entstand durch Kreuzung yon 
,,Golden Dream':  mit  einer namenlosen Pflanze. 
Die Pflanze ist sehr krMtig im Wuchs mit  wenig 
hellgrtinen Blgttern und etwa I b i s  11/4 m hohen 
Blfitendolden, bet denen die einzelnen ]31titen - -  
etwa 22 bis 24 all jeder Dolde - -  gesondert stehen. 


