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oder  nur  schlecht  befruchten ,  wie man  sagt ,  
in te r s te r i l  sind. 

Ebensowenig  eignen sich Sor ten  mi t  a b n o r m e r  
Chromosomenzahl  wegen der  ger ingen Ke im-  
fghigkei t  der  Samen,  dem schwachen W u c h s  der  
S~imlinge zur  Lieferung  von S a a t g u t  in die 
Baumschulen .  

Bei Kreuzungen  un te r  den verschiedenen 
Apfel-  und  Bi rnsor ten  mul3 d a r a n  gedach t  wer- 
den,  dab  bei  Verwendung  yon no rma l -ch romo-  
somigen E l t e rn  leicht  gu te r  A n s a t z  und  eine 
gr613ere Zah l  kr/ i f t iger  S/imlinge zu e rha l ten  ist. 
Bei abno rm-ch romosomigen  dagegen muB wohl 
eine viel  gr6Bere Zah l  yon  Bes tgubungen  aus-  
geffihrt  werden,  um nur  zu wenigen b r a u c h b a r e n  
Sgmlingen zu kommen.  

Soll be im K e r n o b s t  die Vererbungsweise  ein- 
zelner  E igenschaf ten  un te r such t  werden,  so kann  
dies nu r  bei  Sor ten  mi t  no rma le r  Chromosomen-  
zahl  geschehen,  da  bei  abno rm-ch romosomigen  
ein Tell  der  E igenschaf ten  n ich t  mehr  nach  den 
MENDELschen Regeln  ve re rb t  wird.  

Beim Ste inobs t  versprechen  Kreuzungen  zwi-  
schen Ar t en  mi t  gleicher,  aber  auch mi t  verschie-  
dener  Chromosomenzahl  gute  Erfolge.  DAR- 
LII~GTONS Versuche haben  ja  gezeigt,  dal3 aus 8 
und  24 chromosomigen  Ar t en  gleich neue kon-  
s t an te  i6  chromosomige  gebi lde t  werden k6nnen.  
Es  wird  j a  im einzelnen n icht  in al len F~illen leicht  
sein, Solche A r t b a s t a r d e  zu erhal ten ,  doeh ist  
e inmal  die Kreuzung  gelungen,  so ha t  man  gleich 
e twas  Gutes  und  Brauchbares  in der  Hand .  

Es ist  bekann t ,  da[3 aus Kreuzungen  zwischen 
verschiedenen Ar t en  immer  eine Reihe  neuer  
b r a u c h b a r e r  F o r m e n  ents tehen.  Zu welcher  
Menge neuer ,  s icherl ich vielfach sehr  wer tvo l l e r  
Fo rmen ,  wir  durch  Kreuzungen  innerha lb  der  
G a t t u n g  P runus  ge langen kSnnen,  geht  da raus  

hervor ,  wenn wir  bedenken ,  dab  wir  die dUrch 
A r t b a s t a r d i e r u n g  e rha l tenen  neuen k o n s t a n t  I 6  
chromosomigen  Sor ten  e rneut  un t e r e ina nde r  
oder  mi t  allen anderen  schon b e k a n n t e n  
kreuzen  k6nnen.  
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B e t r a c h t u n g e n  z u m  E n t w u r f  e t n e s  G e s e t z e s  
z u m  S c h u t z e  der  Z / i c h t u n g  v o n  Kultur-- 

pHanzeu.~ 
Fernerstehende m6gen zun~chst glauben, der  

Entwurf  des Sortenschutzgesetzes sei nur AusfluB 
einseitiger Sonderwfinsche einer Gruppe yon Pflan- 
zenzfichtern, die sich dami t  zu der tibrigen Land- 
wirtschaft  fiberflfissiger- oder gar sch~dlicherweise 
in Gegensatz gebracht  h~ttte. Leider dfirfen wit  
den Entwurf  und vor allem die ganz ausgezeichnete 
allgemeine Begrfindung, mit  der das Reichsern~h- 
rungsministerium ihn herausgebracht  hat, noch 
nicht  ver6ffentlichen. Mag das Schieksal des Ent-  
wurfs noch ungewil3 sein - -  die Begrfindung der 
Regierung wird bestehen und ihren Eigenwert  be- 
hal ten als wertvolles Dokument  der Wfirdigung 
deutscher Pflanzenziichtung als eines Kulturfakfors  
ersten Ranges, an dessen Erhal tung und F6rderung 

die gesamte Volkswirtschait  interessiert  sein m u l l  
Vor dieser Begrfindung sollte jegliche Behauptung,. 
der Gesetzentwurf betreibe nur Sonderwfinsche, 
gerechterweise verstummen. Wohl liegen die Dinge 
so, dab die Pflanzenzfichter an Zahl gewiB und 
wahrscheinlich auch an EinfluB a l l e i n  zu gering 
sind, um den EntwurI  durchzubringen. Vielmehr 
wird es des Gewichtes zumindest  der g e s a m t e n  
Landwir tschaf t  und ihrer berufenen Ffihrer be- 
dfirfen, um das Werk  gelingen zu lassen. Die 
Pflanzenzfiehtung kann nut  leben, wenn die Land-  
wirtschaft  ihr die Lebensgrundlagen verbre i te r t  
und festigt. Dazu soil das neue Gesetz dienen, 
durch das die Zfichter auf ihre erschfit terte Lage 
aufmerksam machen und Wege zu ihrer Konsoli- 
dierung zeigen. Sache der gesamten Landwir tschaf t  
ist es jetzt ,  den Ruf der Ztichter zu h6ren und der 
Regierung, die ihn verantwortungsbewugt  aufge- 
nommen hat,  nachdrticklichste HiKe bei der Dutch-  
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bringung des Gesetzes zu leisten. Die Landwirt-  
schaft will und soil Nutzniel3erin der Fortschrit te 
der Pflanzenzfichtung sein, ihr f~llt die voile Ver- 
antwortung daffir zu, ob es dahin kommen wird 
oder nicht. 

Grundgedanke des Entwurfs ist die R e c h t s -  
idee, dab eine vom Zfichter geschaffene Pflanzen- 
sorte sein geistiges Eigentum ist, auf dessen staat- 
lich gesichertell Schutz er Anspruch hat. Es ist 
erireulich, daB, soweit wir sehen, dieserGrund- 
begriff vom Schutz des geistigell Eigentums - -  in 
Industrie und Gewerbe schon fiber ffinfzig Jahre 
alt ulld Gemeingut des Volkes geworden - -  nun- 
mehr auch ill der Landwirtschaft  yon niemalld 
mehr angefeindet wird; soweit uns fi~ul3erungen 
landwirtschaftlicher Organisationen oder von son- 
stiger Seite bekannt geworden sind, wird dem viel- 
mehr einmfitig zugestimmt. 

Nur Einzelheiten der geplallten Durchffihrung 
werden beanstandet:  man beffirchtet ein Monopol 
(des Reiches oder der Zfichter ?) in der Pflanzen- 
zucht, ferner eine Benachteiligung kleiner Zfichter 
und schlieBlich eine Erschwerung oder Bel~tstigung 
des Saatgutverkehrs. 

Inwiefern der Gesetzentwurf einem Monopol Vor- 
schub leisten soll, ist bisher noch yon keiller Seite 
n~her ausgeftihrt worden; man glaubt es wohl nur 
,,ira Geffihl" zu haben. Das Reich, also die Staats- 
gewalt, hat  sich im Gesetz zum ullparteiischen An- 
walt jedes eimelnen Zfichters gemacht, einerlei ob 
klein oder groB, ob organisie~ oder nicht. Jede 
selbst~ndige Sorte wird in das Register eingetragen ; 
die Feststellung der Selbst~tndigkeit obliegt un- 
beteiligten, unabh~tngigen und unbestechlichen 
Wissenschaftlern. Die Wirkung der Eintragung 
einer Sorte kommt ihrem Eigenttimer ausschliel3- 
lich zugute. Man k6nnte sich sogar vorstellen, dab 
die Selbst~ndigkeit gerade eines kleinen Zfichters 
durch den Schutz seiner Sortell noch gefestigt und 
garantiert  wird, well ihm niemand mehr zu llahe 
kommen und den Nutzen seines Zfichterfleil3es 
schm~lern oder nehmen kann. Mancher kleine Er- 
finder ist erst dutch den patentamtl ichen Schutz 
seiner Erfindullg - -  und nut  durch ihn - -  zu einem 
groBen Mann geworden! Die Organisatioll der 
Zfichter, die GFP., muB nnd will eille Vereilligung 
aller wirklichen Zfichter sein; dies Streben naeh 

U m f a s s u n g  aller wird durch ihr Lebellsbedfirfnis 
bedingt und schlieBt die monopolartige Begfinsti- 
gung einzelner oder einzelner Gruppen automatisch 
aus. Ffir die Ztichter gibt es hier wie sonst ilur ein 
gemeinsames Gesamtinteresse; es hiel3e die Wesens- 
art  einer Berufs- oder Standesorganisation ver- 
kennen, wenll man das bezweifeln wollte. Die GFP. 
hat  bei der DurchIfihrung des Gesetzes keine Funk- 
tionen und will sie auch llicht haben. 

DaB Ersehwerungell im Saatgutverkehr mit ab- 
soluter Sicherheit nicht eintreten werden, l~Bt sich 
vorher gewil3 nicht beweisen; wir sind aber fiber- 
zeugt, dal3 das Gesetz nicht nur keine Erschwerung, 
sondern eine Vereillfachullg und Bereinigung des 
Saatguthandels bringen wird. Der ,,Origillal"- 
Begriff wird eindeutig stabilisiert, ebenso das 
Eigelltnm an der einzelnen Sorte. Sortendiebstahl 
und Umtaufungen werden unter Strafe gestellt, 
wEhrend die ehrlich betriebene Auslese, wenn sie 
zu Unterscheidnngsmerkmalen und wirtschaft- 
lichem Fortschri t t  geffihrt hat, gesetzliche An- 
erkennung finder. Die Saatenallerkennung wird 
vom Entwurf  nicht berfihrt. Originalsaat und an- 

erkannte Absaat werden in Zukunft noch mehr als 
heute herausgehoben sein aus dem fibrigen Saaten- 
gesch~ft, weil die Begrilfe eindeutiger festgetegt 
sein werden. 

Damit  erhalten z. B. die in Sfiddeutschland ver-  
breiteten , ,Saatbaustellen" einen ileuen Impuls ffir 
ihr verdienstvolles Wirken, das u. E. dadurch llicht 
gelXhmt werden wird, da/3 auf dem Zentner an- 
erkannter Absaat 15 oder 2o Pf. Zfichterlizenz 
liegen. Die Beffirchtung, die Nachfrage nach Saat- 
gut werde in der Richtung des geringsten Wider- 
standes, also zu den billigen und vom Gesetz nicht  
beachteten sogenannten Handelssaatell gehen, 
teilen wit nicht; w~re sie berechtigt, dann wfirde 
sie schon immer wirksam gewesen sein, denn Ori- 
ginal und anerkannte Absaat war schon immer 
teurer als Handelssaatgut, und zwar um mehrere 
oder einige Mark und ist gleichwohl gekauft wor- 
den. Die Absatzstockung dieses Frfihjahrs war  
unnormal und hatte  ihre Ursache in der katastro- 
phalen Lage der Landwirtschaft, die ffir keinerlei 
Saatgutbeschaffung Geld hatte. Was ist fibrigens 
Halldelssaat ? Doch nichts anderes als ~tltere, nicht 
mehr anerkannte Absaat, also entfernter Aus- 
l~ufer des Originals. Sollte es mit  den anerkannten 
Saaten zurfickgehen, dann versiegt auch der Quell 
der Handelssaaten. 

Saatgutwechsel ist im fibrigen eine Bildungs- 
frage. Sortenkunde und Saatgutwechsel mtiBte 
Hauptfach an allen landwirtschaftlichen Schulen 
nnd regelm~13ig wiederkehrelldes Thema in allen 
landwirtschaftlichen Vereinen sein. Die Landwirt- 
schaftskammern haben in dieser Richtung noch 
grol3e Aufgaben vor sich. Dabei verkennen wir  
nicht, wie schwierig und undankbar diese Fragen 
besonders in fiberwiegend b~tuerlichen Bezirken 
zu behandeln sind. Mit hoher Anerkenllung sehen 
wir die unermfidliche und z~he Arbeit  nnserer z.B. 
in Sfiddeutschland zur Ffihrung berufenen Kollegen, 
wo 8o oder noch mehr Prozent des Grundbesitzes 
in Parzellenbetrieben ullter IO Morgen liegen. Hier  
ist man fiber die ffir m6glich gehaltenen Wirkungen 
des lleuen Gesetzes besonders beunruhigt. ,,Der 
Bauer darf nicht bel~stigt werden." Mit Verlaub: 
der Bauer soil doch heute scholl Saatgutwechsel 
vornehmell, gerade er ganz besonders, weil er am 
wenigsten in der Lage ist, saubere Saat aus seiner- 
eigenen Ernte  auszusondern, u n d e r  soll, wenn er 
schon kauft, anerkannte Absaat kaufen, deren 
~ul3erer und illnerer Wef t  ohne weiteres gew~hr- 
leistet ist. Der Bauer wird ja leider, wenn er  
sich unberaten auf K~ufe einl~13t, am leichtestell 
betrogen. Als Kdufer allerkannter Absaat geht: 
ihn abet das Schutzgesetz und die damit  ver- 
bundenen Mal3nahmen gar nichts an; die etwaige 
Lizenz liegt ftir ihn ullbemerkt im iKaufpreis ulld 
belastet 80 Pfund Aussaat pro Morgen mit  h6ch- 
stens 15 Pf., eine auch ffir den kleinsten Parzellen- 
besitzer ohne weiteres tragbare Sache. Man soll 
doch den Bauern nicht ffir engstirnig halten; auch 
er ist bereft, sein Scherflein zur Erhal tung ulld 
F6rderung der Pflanzenzfichtung beizutragen. 

Die Lizenzerhebung erfolgt beim Erzeuger der- 
anerkannten Absaat, also beim KS~ufer des Origi- 
nals. Das ist in der Regel nicht der Bauer, sondern 
in Norddeutschland sind es die groBen Gfiter 
und ill Sfiddeutschland die sogenannten Saatbau- 
stellen, groBb/iuerliche Betriebe ullter Aufsicht- 
der Kammern, beide mit  technisch einwandfreiell 
Reinigungsanlagell versehen und geschXftlich wie: 
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im Verkehr  mi t  den ane rkennenden  Stellen ohnehin  
sehon bewande r t  und beweglich; wie es Saa tbau  
nnd  Saa tenhande l  nun e inmal  m i t  sich bringen.  
Diesen Be t r i eben  wird auch die Abf t ihrung der  
Lizenzgebf ihr  keine sonderl iche Las t  sein, pekuni~r  
nicht ,  denn sie k o m m t  im Preise der  ane rkann ten  
Saa t  wieder  herein, und ideell  n ich t  in Ansehung  
der  f iberragenden Tatsache ,  dab der  Absaa ten-  
bauer  z u s a m m e n  mi t  dem Ztichter  der  allein Be- 
recht ig te ,  der  B e v o r r e c h t i g t e  beim Angebo t  kon- 
t ro l l ie r te r  Saa t  ist, die allein den vol len Sor ten-  
oder  Z t i ch te rnamen  ftihren duff. 

Als das Re ich  vor  ftinfzig J a h r e n  das Pa t en t -  
gesetz  e inbrachte ,  war  alle W e l t  dagegen, auch 
zahlreiche L~inderregierungen und fast  die gesamte  
Indust r ie ,  und der  H a n d e l  ers t  recht .  H e u t e  ist  
sich die ganze Na t ion  einig darin, dag  ,,erst das 
Pa t en tgese t z  die erf inderische Kra f t  der  Technik  
nnd Indus t r i e  beflt igelt  h a t . . . "  Ebenso  wird auch 
die Pf lanzenz t ich tung  v o m  Sor tenschutzgese tz  
e inen neuen  Auf t r i eb  erha l ten  und zur  H e b u n g  
der  K u l t u r  des Landes  noch m e h r  zu leisten ver-  
m6gen als b isher  schon. 

Gesellschaft  zur  F6 rde rung  deutscher  
Pf lanzenzucht .  

E ine  gewissermagen amt l iche  DeFinition des  
Begriffes ,,Origlnalsaatgut" ha t  auf  Ant rag  der  
Gesel lschaft  zur F6rderung  deutscher  Pf lanzen-  
zucht  die 13. Vo l lve r sammlung  der  Arbei tsgemein-  
schaf t  ffir Saa tenanerkennungswesen  be im Deut -  
schen Landwi r t scha f t s r a t  am  15. 3. gegeben:  

, ,Der Ver t r ieb  von  Saa tgu t  un te r  der  Bezeich- 
hung , ,Or ig ina lsaa tgut"  ist  nach den Grund-  
s~ttzen, welche ftir dell ehrbaren  Saa tzuch tbe t r i eb  
und ftir den ehrbaren  Saa tgu thande l  bes t immend  
sind, nur  zulitssig, wenn es sich um das Erzeugnis  
einer ordnungsgem~tB bet r iebenen Saa tzuch t -  
wi r t schaf t  handel t ,  welches bes t immte ,  wissen- 
sehaft l ich nachweisbare  Sor teneigenschaf ten  be- 
s i tz t  und un te r  e inem bes t immten  Sor t ennamen  
ver t r i eben  wird. Die Beze ichnung anderen Saat -  
gutes  als , ,Or ig inalsaa t"  ist, well  es die K/ruler 
fiber den inneren  W e f t  der  Ware  irreffihrt,  als 
unlauteres  Geseh~tftsgebaren anzusehen."  

D a m i t  sind wi t  in unserem K a m p f  um die Reiner-  
ha l tung  des Originalbegriffes ein gu t  Stt ick vorw~trts 
gekommen.  Es  gibt  j e t z t  eine au thent i sehe  Aus- 
!egung des Begriffes Originalsaatgut ,  welehe in 
allen St re i t igkei ten  und Prozessen mi t  dem unlau-  
te ren  Saa tgn thande l  vo r  den Gerichten mi t  Erfolg  
angewand t  werden kann. 

O e m e i n s a m e  T a g u n g  der GeseI lschaft  z ~ r  
FBrderung  deut seher  P H a n z e n z u c h t  und der 

V e r e i n t g u n g  f/ it  a n g e w a n d t e  Botanik ,  
Vorl~ufig wird bekanntgegeben,  dab die dies- 

j~hrige W a n d e r v e r s a m m l u n g  (Groge Tagung)  der  
GFP.  in Gemeinschaf t  mi t  der  Tagung  der  Vereini-  
gung ffir angewand te  Bo tan ik  in K6nigsberg/Pr .  
yore  28. 6. his 2 .7 .  d . J .  s ta t t f indet .  Refe ra te  sind 
bislang gemelde t :  yon  GASSNER, V&VILOV, SNELL, 
KARPETSCHENKO, STUBBE, SPENGLER. Wei te rh in  
werden  noch zwei Bo tan ike r  und zwei his drei  Ost-  
preu/3en u  hal ten.  Exkurs ionen  sind vorge-  
sehen nach  Hasenberg ,  Masuren und Tannenberg .  
Anf  der  Rt iekfahr t  von  Ostpreul3en kann das 
Kaise r 'vVi lhe lm-Ins t i tu t  fiir Zf ichtungsforschung 
in Mtincheberg bes icht ig t  werden. 

Eine  L a n d w l r t s c h a f t s k a m m e r  z / ichtet  
Kartoffe ln und treibt 
Pt lanzkartof fe lhandeL 

I m  A m t s b l a t t  der  Landwi r t s cha f t skammer  ftir 
dell F re i s t aa t  Sachsen Nr. 9 yore  3. M~rz I929 s teh t  
folgende 

Amt l iche  B e k a n n t m a c h u n g  : 
,, Original- Saatkar toffe ln .  

R i t t e r s  Berggeist ,  weil3sch., weiBfl., mit te lsp/ i t  
, ,  13ergglfiek . . . . . . .  

,, Zeppelin . . . . .  

Bergsegen, sp~t'. 
Neuz t ich tungen  der  Landwi r t scha f t skammer ,  
I928 yon der  Deutschen  Landwir tschaf tsgesel l -  
schaf t  anerkannt .  In  55 ~ Meter  H6henlage  ge- 
ztichtet,  nach  den Anbauver suchen  ffir alle ]36- 
den, besonders  auch ftir Gebirgslagen passend. 
E r t r ag -  und sti~rkereiche Sorten, sowohl ftir 
Speise- wie ffir Wir t schaf t szwecke  geeignet.  
Preis ftir Ioo Ztr. und mehr  5.5 ~ M. je Ztr. 

. . . .  2o - -99  Ztr. 6 . - -  M. je Ztr. 

. . . .  5 - -19  Ztr. 6.5o M. je Ztr. 
, 1 - -  4 Ztr. 7 . - -  M. je Ztr. 

F u r  spSter  Preis~tnderungen vorbehal ten .  N~here  
kusk i in f t e  er te i l t  nnd Beste l lungen n i m m t  ent-  
gegen die L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r . "  

E ine  mi t  dem Steuerpr iv i leg  ausges ta t t e te  6ffent-  
l ich-rechtl iche K6rperschaf t  als Konkur ren t in  der  
p r iva t en  Kartoffelzf ichter ,  die ohnehin  schon schwer 
genug um den Absa tz  ihrer  Erzeugnisse  zu kt tmpfen 
haben.  - -  Was  wtirde z. B. die Zigare t ten indus t r ie  
sagen, wenn  eine H a n d e l s k a m m e r  mi t  HiKe der  
Kammerbe i t r~ge  eine eigene Zigare t tenfabr ik  er- 
r ich ten  und deren Erzeugnisse  amt l ich  fei lbieten 
woll te  ? ! Die Landwi r t scha f t  ist  doch sonst  s t r ikte  
Gegnerin  yon S t a a t s w i r t s c h a f t - -  wa rum nicht  auch 
bier ? ? 

Fortb i ldungskurst t s  s Saatzuehtbeamte  
im Kaiser-WtlheIm-Instt tut  Stlr Z~iehtungs- 

forsehung .  
In  der  Zeit  v o m  9. - -12 .  lu l i  f indet  im Kaiser  

Wi lhe lm- Ins t i t u t  ftir Zf ichtungsforschung in Mtin- 
cheberg i. Mark  ein For tb i ldungskursus  fiir Saat -  
zuch tbeamte  s ta t t .  Die Te i lnehmer  erha l ten  durch 
das Ins t i t u t  gegen En tge l t  von  Mk. 8 . - -  pro Tag 
\u  und Verpflegung.  Der  Kursus  
selbst  ist  kostenfrei  und wird nur  ftir Saa tzuch t -  
beamte  der  in der  GFP .  vere in ig ten  Saa tzucht -  
betr iebe verans ta l te t .  Anmeldungen  zum Kursus  
sind an die GFP .  z u  leiten. Das genaue Pro-  
g r a m m  der  Vorlesungen nnd Demons t ra t ionen  
wird sp~tter bekanntgegeben.  

Z u r  B e a c h t ~ x n g :  
I l l  H e f t  2 unserer  Zei tschr i f t  werden wir u. a. 

eine grundlegende Arbe i t  von  Her rn  Geh. H o f r a t  

Professor  Dr. EDL~R, Jena,  br ingen fiber den Um-  

fang der  Saa tenane rkennung  in Deutsch land  im 

J a h r e  1927. In  dieser Arbe i t  ist zum ers tenmal  

die ]Erhebung fiber die ane rkann ten  F1/ichen ge- 

t r enn t  Ilach Original- und Absaa ten  s tat is t isch 

durchgeffihrt .  

Far die Schriftleitung verantwortlich: Bernhard Husfeld, Berlin. VerIag yon Julius Springer, Berlin W 9- 
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