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Im Frfihjahr des Jahres 1926 sind mein Freund 
und ich auf unseren botanischen Wanderungen 
durch die franz6siscbe Riviera auch nach Kap 
d'Antibes gekommen. Dort trafen wit Herrn 
Dr. LAUI~IOL, den derzeitigen Leiter der Ar- 
beiten im Jardin Thuret, der uns in liebens- 
wtirdiger Weise in den Garten ffihrte und uns 
mit dem jetzigen Direktor, dem Nachfolger 

NAUDIXS, Herrn Prof. Dr. POIRAULT, bekannt 
machte. Prof. POIRAULT nahm uns aufs freund- 
lichste auf, erz~ihlte yon seinen eigenen Unter- 
suchungen fiber die Bastarde der Cistrose 
(Cistus), die fast alle steril sind, und schenkte 
uns das interessante Bild NAUmNS, d~rch dessen 
Ver6ffentlichung wir vielleicht manchem Freund 
der Wissenschaft einen Wunsch erffillen. 

D i e  P f l a n z e n z t i c h t u n g  in der  Tf irkei .  
Von F, Christiansen-Weniger, Breslau. 

Nachdem sieb die Ttirkei unter Fiihrung des ftir die Pflanzenztichtung ein aul3erordentlieh 
GazI MUSTAFA KE•AL im gro0en Befrei- weites und vielseitiges Arbeitsgebiet, das in 
ungskriege der ~iul3eren Feinde entledigt und seiner Wichtigkeit f/Jr die Steigerung der Pro- 
die Organisation des neuen Staatswesens durch- duktion in quantitativer und qualitativer Be- 
geftihrt hat, sieht sie sich vor die gro/3e Aufgabe ziehung kaum zu tiberscb~itzen ist, 

Abb. I. Weinberg bei Manisa zur Rosinengewinnung. 

der wirtschaftlichen ErschlieBung des Landes 
gestellt. Von der L6sung der bier gegebenen 
Probleme h/ingt die Sict~erung der bisher er- 
reichten Erfolge un'd die Erhaltung der mate- 
riellen UnabMngigkeit der Tfirkei im wesent- 
lichen ab. Da die Landwirtschaft der Haupt- 
faktor der ttirkischen Produktion ist, so ist ihrer 
Hebung vom volkswirtschaftlichen Standpunkt 
aus eine tiberragende Bedeutung beizumessen, 
und dementsprechend ist die ttirkische Regierung 
bemtiht, bier nachhaltig fSrdernd einzugreifen. 

Aus den durch das Klima und den Boden ge- 
gebenen Bedingungen und aus dem ganzen Auf- 
bau der tiirkisehen Landwirtschaft ergibt sich 

Die Klima- und Ackerbauverh/iltnisse Mittel- 
und West-Anatoliens sind in einer demn~ichst 
erscheinenden Studie von dem Referenten ein- 
gehend geschildert. Hier seien nur kurz zur 
Charakterisierung der gegebenen Bedingungen 
die wiehtigsten Punkte angeffihrt. 

Soweit wir das landwirtschaftlich weniger 
wichtige Hochgebirge auBer acht lassen, sind in 
der Ttirkei ffinf verschiedene Klimagebiete zu 
unterscheiden, die zum Teil dureh entsprechende 
Ubergfinge verbunden sind. Am Sehwarzen 
Meer haben wir eine m~Big warme, nieder- 
schlagsreiche Ktistenzone. Der Regen ist relativ 
gleichmfiBig fiber das ganze Jahr verteilt, so dab 
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wir hier die K6PPE~sche Klimaformel I C/a an- 
~venden k6nnerr .  

Die Ktisten des Marmarameeres und West- 
kleinasiens stehen unter der Herrschaft  der 
Etesien, der regelm~iBigen n6rdlichen Sommer- 
winde mit  geringer Luftfeuchtigkeit, so dab 
diese Gebiete ausgesprochen sommertrocken 
sind, sonst haben wir auch hier gute Nieder- 
schl~ige und eine durchschnittlich etwas h6here 
Temperatur.  Es ist das Gebiet demnach mit  
Csa zu bezeichnen. 

Der stidliche Ktistenstreifen Kleinasiens ist 
wiederum ausgesprochen sommertrocken und 
hat  dabei einen sehr milden Winter und einen 

eine grol3e Trockenheit, die sich nicht nur in 
geringetl~Niedersch!~igen, sondern auch in einer 
sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit ausdr/ickt, was 
bei der in den Hochebenen besonders intensiven 
Sonnenstrah!ung ftir das Wachstum der Pflanzen 
sehr nachteilig ist. Weiter 1st die ausgesprochene 
Winterkfilte charakteristisch. Diese Witterungs- 
verh/iltnisse bedingen ein zweimaliges Absterben 
der Vegetation, und zwar einmM im Sommer 
wegen des Wassermangels und einmal im Winter 
wegen des Frostes. Innerhalb dieses Gebietes 
linden wit im Distrikt Konya  noch ein beson- 
deres Trockengebiet mit  extrem geringen Nieder- 
schl~igen yon kaum 2 o o m m  im Jahr. Hier 

Abb..~. Auf Schniiren aufgezogene TabakblS.tter zum Bleichen ausgelegt (Izmirdistrikt). 

heigen Sommer, so dab die Jahresdurchschnitts- 
temperatur  tiber 18 ~ liegt. Das I41ima ist also 
als subtropisch anzusprechen und durch die 
Formel Csh gekennzeichnet, 

Das Innere Kleinasiens und auch Thraziens 
ist durch die Randgebirge vom Meer abgeschlos- 
sen. Ungiinstige Windverh~ltnisse bedingen 

1 In bezug auf die uns interessierenden Gebiete 
ftihrt K6PPEN folgende Abkiirzungen ein: 

B = Regenmenge unter Trockenheitsgrenze. 
S = Sieppenklima. 

W ~ Wtistenklima. 
C = t(~iltester Mortar zwischen 18 und - -3  ~ 
a = Temperatur des w~irmstenMonats fiber 22 ~ 
h -= Heil3, Jahresdurchschnittstemperatur fiber 

18 ~ 
k = Kalt, Jahresdurchschnittstemperaiur unter 

18 ~ w~Lrms~er Monat tiber 18 ~ 
s ~ Trockenste Zei~ im Sommer. 

haben w i r e s  also schon mit  einem wfisten~hn- 
lichen Klima zu tun, das als BWks zu bezeichnen 
w~re, w~hrend wir sonst im Innern Kleinasiens 
und Thraziens ein Steppenklima yon der Formel 
BSks antreffen. 

~ b e r  das Klima Ost-Anatoliens liegen noch 
wenige Daten vor. I m  allgemeinen handelt es 
sich hier wohl auch um ein Steppenklima, das 
aber in den FluBt~ilern und an den Kiisten der 
Binnenseen ftir Getreidebau besonders gut ge- 
eignet i s t :  

Die Bodenverh~iItnisse sind infolge der groBen 
Verschiedenheit der verwitternden Gesteine 
wechselnd, aber im allgemeinen gute. Hervor-  
ragende Ackerkrume haben vor allem die 
Schwemmlandgebiete der Fltisse. Fiir die Kultur  
sehr ungtinstige Salzb6den hat  alas Konyagebiet.  
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Entsprechend dem stark variierenden Klima 
ist die Zahl der kultivierten Pflanzen eine sehr 
grol3e. An den Kiisten sind auBerordentlich 

ftir Obstbau sehr geeignet ist und auch hier 
groge Exportwerte gewonnen werden k6nnen. 

Wesentlich anders geartet ist naturgem/ig die 

Abb. 3. MohnfeId bei Affyon-Karahisar. Der Mohn wird geritzt. 

wertvolle Kulturen verbreitet, so im Norden 
Tabak, Wein, Oliven, im Westen dazu Feigen 
und Rosinen (Abb. 1--2), im Sfiden vor 

Landwirtschaft Inneranatoliens. Allgemein mug 
hier eine Betriebsform gefunden werden, die 
trotz der ungtinstigen klimatischen Verh/iltnisse 

Abb. 4. Reisfelder im Vila3et Angora. 

allem Baumwolle. Diese Frtichte stellen das 
Hauptausfuhrkontingent der Tfirkei, und bei 
Tabak, Rosinen und Feigen spielen die klein- 
asiatischen Produkte auf dem Weltmarkt eine 
fiihrende Rolle. Dazu kommt, dab das Klima 

dem Bauer Erwerbsm6glichkeiten bietet. Der 
Erfolg des reinen Ackerbaues wird bier immer 
unsicher sein, und das Hauptgewicht ist, wie 
es auch die Erfahrungen in den amerikanischen 
Trockengebieten gelehrt haben, auf die Vieh- 
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haltung zu legen. Da in den Hochebenen Ana- 
toliens zwei fast vegetationslose Perioden, der 
Hochsommer und der Winter, auftreten, wird 
eine rationelle Viehaufzucht nur m6glich sein, 
wenn fiir diese Zeiten Erhaltungsfutter ffir die 
Tiere zur Verfiigung steht. Im anderen Falle 
ist der Bauer gezwungen, sein Vieh, das er nicht 
ern~ihren kann, zu Schleuderpreisen abzustoBen, 
oder er hat im :Winter bei den eintretenden 
Unwettern grol?e Verluste. Die dadurch ent- 
stehenden Ausf/i!le sind heu te  in Anatolien 

Abb. 5- Zuchtstation Adapazari. Auf der vorderen Parzelle infolge 
laichtzusagender klimatischer Bedingungen stark, kfiramernder Mais, 

auf der hinteren tippig gedeihender Pferdezahnmais, 

Niufig noch sehr grog und stellen eine erhebliche 
Sch~idigung des Volksverm6gens dar. Um sie 
nach M6glichkeit abzustellen, mtissen dureh 
Ziichtung unter den gegebenen klimatisehen 
Verhfiltnissen anbauwfirdige Futterpflanzen ge- 
schaffen werden. 

Im Ackerbau wird in erster Linie Winter- 
weizen kultiviert. Daneben steht Gerste, yon 
der in verschiedenen Gegenden vorztigliche 
Brauware gewonnen werden kann. 

In den Ubergangszonen zwischen dem Kiisten- 
und dem Steppenklima werden mit Vorteil auch 
andere Pflanzen kultiviert, wie z. B. Mais, einige 
Leguminosen, dann in  verschiedenen Gegenden, 

wie bei Afyon Karahisar (Mohnschwarzburg), 
Mohn zur Opiumgewinnung (Abb. 3). 

Wo geniigend Wasser zur Verftigung steht, 
kann bei der groBen sommerlichen WSrme auch 
in der Hochebene Reis gebaut werden (Abb. 4). 
Auch wird an der Nordkfiste und teilweise auch 
im Hochland, wo BewSsserungsm6glichkeit ge- 
geben ist, etwas Kartoffelbau getrieben. 

Zur F6rderung der verschiedenen Kulturen 
war es nicht nur n6tig, den Versuch zu machen, 
die Ackerbaumethodik zu verbessern, sondern 
es mul3te vor allem auch dazu tibergegangen 
werden, durch planm~13ige Pflanzenziichtung die 
qualitative und quantitative Leistung der ein- 
zelnen Kulturpflanzen zu heben. Zum Teil ergab 
sich auch die Notwendigkeit, neue Pflanzen zum 
Anbau heranzuziehen und zu versuchen, durch 
Ziichtung von ihnen ertragf/ihige Sorten zu 
erhalten. 

In Erkenntnis dieser Tatsachen wurden yon 
dem ttirkischen Landwirtschaftsministerium ver- 
schiedene Zuchtstationen geschaffen. Die Ini- 
tiative hierzu mugte vom Staat ausgehen, d a  
einmal in der Tfirkei der Kleinbetrieb bei weitem 
vorherrscht; denn der zwar vorhandene Grog- 
besitz wird zum gr6Bten Teil im Kleinbauern- 
system bewirtschaftet. Weiter ist bei dem heu- 
tigen Stande der anatolischen Landwirtschaft 
eine Absatzm6glichkeit ftir hochwertiges Saatgut 
noch nicht gegeben. Die Saat wird im Gegen- 
teil Vorl~ufig noch gratis abgegeben werden 
mtissen, um eine schnelle Einfiihrung zu er- 
reic~ien. Es ist also eine Rentabilit~it ftir eine 
private Zfichtung nicht zu erwarten, so dab der 
Staat hier eingreifen mugte. 

Es wurden vorerst verschiedene einzelne Sta- 
tionen geschaffen, denen entsprechend dem 
Klimabezirk, in dem sie liegen, besondere Auf- 
gaben gestellt wurden. Heute bestehen folgende 
Zuchtst~itten, die die verschiedenen Kultur- 
pflanzen bearbeiten. 

A. Thrazien. Edirne (Adrianopel): Weizen, 
Gerste, Mais und Zuckerrfiben. 

Halkali (bei Konstantinopel) : Wei- 
zen, Gerste, Hater, Luzerne und 
Zuckerriiben. 

B. Anatolien. 
a) N o r d w e s t k i i s t e :  

Adapazari: Weizen, Hater, Mais, 
Kartoffeln, Zuckerriiben, Erb- 
sen, Luzerne. 

b) W e s t k i i s t e :  
Izmir (Smyrna) ist erst im Aufbau 

begriffen. 
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c) Stidkiiste:  
Adana: Weizen, Baumwolle, Mais, 

Leguminosen, 01pflanzen. 
d) Ana to l i s ches  H o c h l a n d :  

Ankara (Angora): Weizen, Gerste, 
Roggen und trockenheitsresi- 
stente Futterpflanzen, Luzerne, 

Eskischehir: Weizen, Gerste und 
Futterpflanzen. 

Da in ganz Anatolien der Weizenanbau yon 
allen Kulturen bei weitem an erster Stelle steht, 
so miissen alle Stationen seiner ztichterischen 

Sortenanbauversuchen versagten einige Her- 
kfinfte vollkommen. Abb. 5 zeigt im Vorder- 
grund Verkiimmerte Exemplare einer nicht 
einschlagenden Form und im Hintergrunde 
vorztiglich gedeihenden Pferdezahnmais. Abb. 8 
gibt noch einmal eine Nahaufnahme einer ver- 
ktimmernden Pflanze.~ 

In Adapazari liegt das Hauptgewicht der 
Arbeit auBerdem noch mit auf der Ztichtung 
einer unter den gegebenen Bedingungen an- 
gepaBten Kartoffel. Wie. Abb. 6 aus dem Ver~ 
suchsfeld der Station zeigt, gedeihen die ver- 
gleichend angebauten deutschen Herktinfte gut. 

Abb. 6. Zuchtstation Adapazari Kartoffe]versuchsfeld. Die stark hervortretenden Parzellen sind Prozentraragis. 

13earbeitung besondere Aufmerksamkeit zu- 
wenden. Sonst sind aber die Aufgaben der ein- 
zelnen Stationen, wie aus der Ubersicht hervor- 
geht, entsprechend ihrer Lage recht verschiedene. 

In Thrazien sollen vor allem Mais, Zuckerrtiben 
und Luzerne bearbeitet werden, da ffir diese 
Pflanzen giinstige Wachstumsbedingungen ge- 
gegeben sin& Bei den Zuckerrtiben, die in der 
Fabrik yon Alpullu verwendet werden, handelt 
es sich erst einmal darum, durch einwandfreie 
Anbauversuche die Eignung der verschiedenen 
Sorten fiir das gegebene Klima festzustellen. 
Bei Mais werden die verschiedenen einheimi- 
schen Herk/infte gepriift und mit den auslt~ndi- 
schen Soften verglichen. Ziel der anschtieBenden 
Ziichtung ist ein an das Klima angepal3ter, 
ertragreicher, friihreifer Mais, der m6glichst 
widerstandsf~ihig gegen Sommerdfirre ist. Wie 
stark gerade Mais auf i hm nicht zusagende 
Wachstumsbedingungen reagieren kann, zei- 
gen die Versuche der Zuchtstation Ada- 
pazari. In den 1928 angelegten gr6Beren 

Die Schwierigkeit llegt in der Gewinnung eines 
einwandffeien Pflanzgutes, da zur Zeit der 
Ernte und auch noch Monate nachher die 
Bodentemperaturen selbst in tieferen Schichten 
sehr hohe Werte aufweisen (in I m Tiefe 24 bis 
25 ~ Tagesdurchschnitt), und da dadurch die 
Aufbewahrung der Saatknollen groBe Schwierig- 
keiten bereitet. Es muB also versucht werden, 
Sorten zu gewinnerl, die durch diese Verhfilt- 
nisse nicht zum Abbau gebracht werden. 

Der Zuchtstation in Adana ist in erster Linie 
die Aufgabe gestellt, die Baumwolle zu be- 
arbeiten. Es wird hier vor allem neben der 
Ertragssteigerung eine Qualitfitsverbesserung 
angestrebt, und die bisherigen Arbeiten ergaben 
bereits gute Erfolge. Des weiteren wird an der 
Auffindung einer geeigneten und anbauwiirdigen 
weiteren Kultnrpflanze gearbeitet, um die mit 
groBem Risiko in der Adana-Ebene betriebene 
Zweifelderwirtschaft Baumwolle-Weizen zu einer 
mehrj~hrigen mit geringerem Risiko verbun- 
denen Fruchtfolge zu erweitern. 
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Die Zuchtst~itten Inneranatoliens hahen neben 
dem Getreide, bei dem in erster Linie frfihreife, 
winterfeste und dfirreresistente Formen an- 
gestrebt werden, vor allem die Futterpflanzen 
zu bearbeiten. Es handelt sich hier um die Aus- 
nutzung dreier verschiedener M6glichkeiten. Ein- 
real um Erzielung einer Futterpflanze, die 
ktinstliche Bew~sserung am besten lohnt, also 
um die ziichterische Bearbeitung der Luzerne 
fiir diesen speziellen Zweck, zweitens unl die 
Gewinnung einer Winterfutterpflanze, die im 
Herbst zu bestellen w~ire und bereits vor Ein- 
tr i t t  der Sommerdfirre m6glichst groBe Massen 
liefert, drittens urn eine winterharte wie auch 
dfirrefeste Pflanze, die sowohl den Winter als 
anch den regenlosen Sommer zu iiberdauern 
vermag und im Frfihjahr und Herbst Fut ter  
oder Weide liefertl Hierffir erscheinen die wild 
vorkommenden Formen yon Melilotus geeignet 
und werden bearbeitet. 

Entsprechend dem Stande des Ackerbaues 
haben die Stationen neben der Ziichtung auch 
die besten Anbaumethoden f fir die y o n  ihnen 
bearbeiteten Pflanzen herauszffarbeiten, denn 
diese sollen, um einen nachhaKigen Fortschritt  
zu erm6glichen, gleich unter modernen Kultur- 
bedingungen hochleistungsf~ihig sein. Den Lei- 
tern sind daher nicht nur Zfichterische, sondern 
auch ackerbanteehnisehe Au~gaben geste!lt. 

Ursprfinglich i bestanden die einzelnen Sta- 
tionen nebeneinander, 0hne unter sich eine 
engere Ffihlung zu haben. Da aber im Interesse 
der Gesamtheit und zur Vermeidung yon un- 
fruchtbaren Doppel- und Nebeneinanderarbeiten 
eine einheitliche Organisation und eine enge 
Fiihlungnahme der einzelnen Zuehtbetriebe un- 
erlS~Blich schien, ergriff das tfirkische Wirt- 
sehaffsministerium die Initiative, berief die 
Zuchtleiter naeh Ankara und beauftragte sic, 
Vorschl~ige zur Organisation auszuarbeiten. Es 
standen vor allem drei Punkte zur Diskussion: 
I. die Vereinheit!ichung der Zfichtungs- und 
Sortenprfifungstechnik, 2. die Zusammenarbeit 
der Stationen untereinander und 3. die Organi- 
sation der staatlichen Samenkontrolle. Es 
wurde in groBen Ziigen folgende Regelung ge- 
troffen: 

Die Zfichtung bei Selbstbefruehtern wird bei 
dem Reichtum an Populationen, der sich in der 
Ttirkei findet, vorlfiufig eine einfache Auslese- 
ziiehtung sein. Dabei soil nur eine einmalige 
Selektion, also eine Linientrennung, vorgenom- 
men werden. Zur Auswahl von Eliten wird da- 
gegen erst iibergegangen, wenn nach mehr- 
j~hrigen Versuchen die leistungsf~higen St~mme 
herausgefunden sind. Die Bastardierungszucht 

soil nur angewandt werden, wenn naeh zu- 
verl~issigen Beobachtungen feststeht, dab durch 
die Kombination der Anlagen der Elternpflanzen 
ein wesentEcher Vorteil erzielt werden kann. 
Sobald dann festgestellt ist, dab die Kreuzung 
gelungen ~ ist, werden die Filialgenerationen 
mehrere Jahre im Ramsch vermehrt. Die 
eigentliehe Zuehtauslese erfolgt aus der so 
kfinstlieh gewonnenen Population in der gleiehen 
Weise wie 5ei einer natfirlichen. 

Um eine i3bersiehtliehkeit der Arbeiten und 
bei einem im staatliehen Betriebe leicht m6g- 
lichen Wechsel des Leiters die Kontinuit~it der 
Zfichtung zu gew~ihrleisten, soll die Zuchtbuch- 
ffihrung einheitlich eingerichtet werden. Sie 
umfaBt ffir iede einzeln bearbeitete Pflanze 
folgende Bficher: a) Ein Zuchtfibersichtsbueh, 
in das der Zfichter jedes Jahr  eintr~gt, welche 
generellen MaBnahmen getroffen wurden und 
welches Ziel er damit verfolgte, so dab das Buch 
dem Fachmann erm6glicht, sich iederzeit sofort 
fiber den Gang und den Stand der einzelnen 
Ztichtung zu Orientieren. Welter  werden ge- 
ffihrt : b) Beobaehtungs- oder Zuchtbficher, c) Be- 
arbeitungsbficher und d) eine Zuehtkartothek. 
Ffir die durchgearbeiteten Zuchtsorten werden 
Stammb~iume angelegt. 

Die Sortenprfifungen werden einheitlich ge- 
staltet. Es ist daftir die Standardmethode ge- 
wShl t .  Ein Schema fiir die Anlage der Ver- 
suche und ihre Verrechnung wird yon dem Re- 
ferenten ausgearbeitet. 

Die Zusammenarbeit der Stationen unter- 
einander wird ffir die Gesamtheit in den ver- 
schiedensten Richtungen yon Vorteil sein, so in 
der Prfifung der fertigen Zuchten in den ein- 
zelnen Gebieten, dann im Austausch yon Er- 
fahrungen und Material und in der gemein- 
samen Bearbeitung wichtiger  Probleme. Er- 
forderlich ist hierzu, dab die einzelnen Leiter 
die Arbeit der anderen Stationen durch Augen- 
schein kennen und daf3 regelm~f~ig gemeinsame 
Besprechungen stattfinden. Bei diesen Zu- 
sammenktinften wird sich das Ministerimn ver- 
treten lassen und erh~lt so einen Einblick in 
den Stand der gesamten Arbeit, und gleichzeitig 
wfirden die Bediirfnisse der einzelnen Stationen 
und die weiteren Pl~ine er6rtert werden. 

Das Insti tut  fiir Acker- und Pflanzenbau und 
Pflanzenzfiehtung der landwirtschaftlichenHoch- 
schule hat in der gesamten Organisation der 
Zuchtstationen die Aufgabe, zur L6sung ein- 
zelner auftauchender theoretischer Probleme 
mit den praktischen Zuchtleitern zusammenzu- 
arbeiten. Es werden h~iufig Fragen auftauchen, 
die fiber die Leistungsf~ihigkeit der Stationen 
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hinausgehen, da sie zu ihrer L6sung den Apparat 
eines wissenschaftlichen Instituts verlangen. 
Man kann hier an die Prtifung neu in Zucht zu 
nehmender Pflanzen, an die K1/irung der Be- 
fruChtungsverh/iltnisse, die Ausarbeitung ge- 
eigneter Anbaumethoden, die Untersuchung auf 
sch~idliche oder wertgebende Substanzen bei 
Futter-, Industrie- und Arzneipflanzen und/ihn- 
liches denken. Weiter kommt die Beratung der 
Zuchtleiter in ackerbautechnischer Hinsicht in 
Betracht, vor allem sobald die Resultate eigener 
Untersuchungen vorliegen. Die Stationen kSn- 
nen wiederum durch Antegung gemeinsamer 
Versuche mit dem Institut die wissenschaftliche 
Arbeit wesentlich untersttitzen. 

Die staatliche Samenkontrolle wird an die 
Zuehtstationen angeschlossen, da sie sp~iter 
doch die Pr/ifung des eigenen Originalsaatgutes 
iibernehmen mtissen. Eine m6glichst baldige 
Einfiihrung erseheint bei dem Zustand der yon 
dem praktischen Landwirt verwandten Saat er- 
wtinseht. Die einzelnen Bestimmungen k6nnen 
erst auf Grund der Resultate der yon den In- 
stituten fiir Phytopathologie und ffir Acker- 
und Pflanzenbau eingeleiteten Untersuchungen 

ausgearbeitet werden. F/Jr alle staatlichen Saat- 
gutlieferungen soll dann die Kontrolle obliga~ 
torisch sein. Ftir Private werden die Unter- 
suchungen auf Wunsch durchgeftihrt werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dab 
die Pflanzenziichtung in der Ttirkei unter den 
gegebenen Bedingungen nur durch staat!iche 
Institute durchgeftihrt werden kann. Die aut3er- 
ordentliche Verschiedenheit der klimatischen 
Verh/iltnisse und der dadurch bedingte Anbau 
zahlreicher Kulturpflanzen stellt der z/iehte- 
rischen Arbeit nicht nur eine groBe Anzahl Auf- 
gaben, sondern bedingt auch die Zersplitterung 
in einzelne, 6rtlich begrenzte Zuchtst~itten. 
Diesem Nachteil wird durch enge Zusammen- 
arbeit der Stationen untereinander sowie mit 
den in Frage kommenden wissenschaftlichen In- 
stituten der landwirtschaftliehen Hochschule und 
dem Wirtschaftsministerium entgegengewirkt. 

Bei konsequenter Durchfiihrung der ziel- 
bewul3t eingeleiteten Arbeit mug es der ttirki- 
schen Pflanzenztichtung gelingen, in verhfiltnis- 
m~if3ig kurzer Frist einen auSerordentlich wich- 
tigen Faktor in der F6rderung der Prodnktion 
der ttirkischen Landwirtschaft zu bilden. 

Juristisches. 
M~I~ der V e r m e h r e r ,  g e t  sicla z u r  R/~ck- 

I i e s  y o n  V e r m e h r u n g s k a r t o f s  ver -  
p f ~ c h t e t  hat ,  Z a h l u n g  l e i s t en ,  s er  Kar- 
4oft'eln r i icht  ltet~ern k a n n  ? Urteil in Sachen L. 
yore 27 . 3. 29 (71/28). 

Das Schiedsgerieht der GFP. vertritt den Stand 
punkt, dal3 die h~tufig in Vermehrungsvertr~gen 
befindliche Bestimmung, wonach der Vermehrer 
die vom Ztichter gelieferten Elitekartoffeln nicht 
sofort in bar bezahlen, sondern sparer dureh Rtick- 
lieferung von Vermehrungskartoffeln abgelten darf, 
regelm~13ig als ein Stundungsabkommen aufzu- 
fassen sei. Dies ergebe sich am besten daraus, dab 
der Ztichter ftir diese Rfieklieferungspflicht Sicher- 
heit, z. B. durch Hergabe yon Akzepten, verlange. 
Die Auffassung des Vermehrers abet, dab der 
Ztichter mit Abschlul3 eines solehen Abkommens 
ein Risiko ftir den Erfolg der Vermehrungsernte 
fibernommen babe, sei wirtschaftlieh unhaltbar. 
Eine derartige Risikofibernahme als Bestandteil 
eines Stundungsabkommens finde sich wohl in 
keinem Zweig der Wirtschaft, gleichviel ob bei 
lndustrie, Handel oder Landwirtschaft. Tats~ch- 
lich k6nne der Ziiehter auch sehon deshalb ein der- 
artiges Risiko nicht stillschweigend tibernehmen 
wollen, well er, der meist weir entfernt wohnt, gar 
keinen direkten EinfluB auf das Gedeihen der Ver- 
mehrungsernte habe. Der Ziichter wisse nicht ein- 
ram sicher, ob die klimatischen und die Boden- 
verhMtnisse beim Vermehrer so gelagert seien, dab 
mit einer gewissen Mindesternte gerechnet werden 
k6nne; In alien diesen Beziehungen mtisse der 
Ziichter sich aussehlaggebend auf die Zuverl~ssig- 

keit und Sachverst~ndigkeit des Vermehrers ver- 
lassen, mit dem er ja in gleiehem MaBe ein und 
denselben Zweck verfolge, n~tmlich die Erzielung 
einer m6glichst guten und m6gliehst groBen Ver- 
mehrungsernte. 

Der Vermehrer hatte nun versucht, aus der Wort- 
s des in Frage stehenden Abkommens gegen- 
teilige Schliisse zu ziehen. Das Abkommen hat 
folgenden Wortlaut: 

,,Das zu liefernde Elitepflanzgut wird vom 
Vermehrer nicht bezahlt, sondern in der Weise 
verrechnet, dab je Zentner Elitepflanzgnt 
1,33 Ztr. Origin~lpflanzgut aus der neuen Ernte 
yore Vermehrer dem Ziichter unentgeltlich zu- 
rfickzuliefern ist." 
Wenn auch hier yon einer Riicklieferung ,,aus 

der neuen Ernte" gesprochen werde, k6nne man 
doeh, so meint das Schiedsgerieht, nicht daraus 
schliegen, dab der Vermehrer yon jeder Verpflich- 
tung hinsichtlich Bezahlung der gelieferten Elite- 
kartoffeln automatisch frei werde, falls keine ,,neue 
Ernte" da sei. Die Wortfassung des Abkommens 
dr/icke vielmehr die grunds/ttzliche Zahlungspflieht 
des Vermehrers aus, zumal es darin heiBe: ,,Die 
Kartoffeln werden nicht bezahlt", was doch 
zweifetlos erkennen !asse, dab man grunds~ttzlich 
an eine Geldbezahlung gedacht habe. Nur aus 
besonderem Entgegenkommen babe der Ziichter 
diese Bezahlung start in Geld, in Kartoffeln ge- 
stattet und auBerdem auch noch die Zahlungs- 
weise bis zur Ernte gestundet. Wenn nun diese 
Zahhlngsweise (Rficktie/erung yon Xartoffeln) 
durch h6here Gewalt unm6glich geworden ist, so 
trete an deren Stelle wieder das Urspriingliche, 
n~tmlich die Geldbezahlung. 

Mitgeteilt yon Rechtsanwalt Dr. GUMTZ, Berlin. 
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