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den Wirtschaften selber, welche die Zeit zwingt, 
ihre zfichterischen Arbeiten aufzugeben, wenn 
sie ihre wertvollen Erfahrungen der Vermehrung 
anderer Zuchten zur Verfiigung stellen wiirden? 
Ein 1)belstand scheint anch darin zu liegen, dab 
in manchen  Zuchtst/itten zu viele Sorten be- 
arbeitet werden. W~re hier nicht e ine  weise 
Beschr~nkung auch von Vortei[ nnd k6nnte 
t~ei gr6Berer Spezialisierung nicht intensivere 
und fruchtbringendere Arbeit geleistet werden? 
Dabei soll der Vorteil nicht verkannt  werden, 
der bei Ziichtung einer Winter- and Sommer- 
frucht in besserer Ausnutzung der Zuchtein- 
richtungen besteht. Mehrere Variettiten einer 

Art ZU bearbeiten erscheint aber heute nicht 
iiberall mehr angebracht. 

GroBe Aufgaben verlangt unsere Volkswirt- 
schaft v o n d e r  deutschen Getreideziichtung. 
Man denke nur an die Qualittitsverbesserung 
unserer Weizen, die Ziichtung yon Weizen- 
rassen ffir leichtere B6den, Immunit~tsziichtung 
in der Rostbeki~mpfung und vieles andere, 
auch stehen Aufgaben, die auf dem Gebiet der 
Organisation liegen, bevor. M6ge es den ver- 
einten Bemiihungen aller an der Getreide- 
zfichtung interessierten Kreise gelingen, die 
gesteckten Ziele zu erreichen. 

S t a n d  der  d e u t s c h e n  F u t t e r p f l a n z e n z i i c h t u n g .  

Von w .  F'ischer, Landsberg a. W. 

Die deutsche Futterpflanzenziichtung ist noch 
jung, die meisten Sorten sind erst im and nach 
dem Kriege entstanden. Nur wenige sind hente 
2 Jahrzehnte alt, so z .B.  Lembkes Rotklee 
and deutsches Weidelgras, Schwietzkes Knaul- 
gras nnd Prof. Freckmanns Wiesenrispe. Eine 
einzige Z/ichtung, die der Mahndorfer Luzerne 
geht noch weiter, ngmlich bis auf das Jahr  19o 4 
znriick. - -  Welehe Bedeutung der Verwendung 
leistungsftihiger Klee- und Grassaaten zukommt, 
wurde besonders augenf~illig im Kriege, als 
pl6tzlich die gewohnte Zufuhr yon Kleesaaten 
ans RuBland, Frankreieh und Italien sowie yon 
Grassaaten ans Grol3britannien und Nord- 
amerika aussetzte. Bis dahin erhielten wir yon 
dort  wenigstens Stkmereien yon leidlicher Rein- 
heit und Keimf/ihigkeit. Dal3 man wie beiGetreide, 
Kartoffeln und Rtiben mit bodenst~ndigen und 
geziichteten Sorten, die dem deutschen Boden 
nnd Klima besser angepal3t sein k6nnen, noch 
wesentlich h6here Ernten erzielen wfirde, dartiber 
war man sich zwar seit mehr als 3o Jahren klar, 
hat te  aber trotzdem die deutsche Samengewin- 
nung arg vernadhl/~ssigt. Ers t  die fehlende 
Zufuhr und die ganz minderwertigen teuren 
Ersatzsaaten, die in den Kriegsjahren auf- 
tauchten, liegen ernstere Pltine zu gesteigerter 
Gewinnung hochwertiger deutscher Klee- und 
Grasstimereien und zur Beschaffung guter Aus- 
gangssaaten entstehen. Dazu war aus Versuchen 
und aus dem in einzelnen Landesteilen seit 
langem im kleinen betriebenen Samenbau er- 
wiesen, dab die Abhtingigkeit vom Auslande 
keineswegs in dem bestehenden Ausmage vom 
Xlima bedingt war, and die zuntichst fehlende 
Auslandskonkurrenz lieB giinstige Preise erwar- 
ten. So entstanden weitere Futterpflanzen- 

zuehtst/itten, und es setzte ein planm~13iger 
Vermehrungsanbau ein. 

Das Zuchtver[ahren besteht racist in Individual- 
auslese mit Beurteilung nach der Nachkommen- 
scha[t. D i e  Natur  gibt uns dazu im all- 
gemeinen genfigend formenreiches' bodensttin- 
diges Material an die Hand;  notfalls kann 
man sonst dieses mit fremden Rassen, die 
vielleicht eine besondere gute Eigenschaft auf- 
weisen, ktinstlich kreuzen. Da bei den Klee- 
und Grasarten Fremdbefruchtung vorherrscht, 
sind solche Kreuzungen bei Windbest~ubung 
(Grtisern) einfach durch Zusammenpflanzung 
der zu kreuzenden Individuen an isoliertem Ort 
and bei Insektenbest~ubung (Kleearten) durch 
kfinstliche Pollenzuftihrung und Fernhaltung 
yon Insekten durch !Jberstfilpen von Gazektisten 
zu bewirken. Dabei werden allerdings nicht nur 
Bastarde gewonnen, da meist keine vollkommene 
Selbstunempf~inglichkeit (Selbststerilit~it) be- 
steht. Die F2 - -  Generation liefert aber geniigend 
Neukombinationen, aus denen wiederum gute 

Einzelpf lanzen nach ihrer Naehkommenschaft 
ausgelesen werden k6nnen. - -  Da. einzelne 
Rassen durch Inzueht nicht wesentlich ge- 
schwticht werden, kann man gelegentlich auch 
versuchen, eine Pflanze oder 2 Geschwister- 
pflanzen zusammen eingehiillt oder isoliert (bei 
Kleearten mit gleichzeitiger kfinstlicher Be- 
st~ubung!) abblfihen zu lassen, um so deren 
gate Eigenschaften zu festigen. Meist begnfigt 
man sich j edoch damit, die weniger leistungs- 
f~ihigen Individuen bzw. ihre Nachkommen- 
schaften vor der Blfite zu sehneiden, um dadurch 
die Weitervererhung unerwiinschter Eigenschaf- 
ten einzud~mmen. 

Hat  man sich als erstes Ausgangsmaterial nur 
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einige scheinbar leistungsf~ihige Pflanzen aus 
altem Griinland ausgesucht, so kann man diese 
auch Vorpriifen mit vegetativen Vermehrungen 
(Klonen). Die Prtifung der Nachkommenschaf- 
ten wird dadurch aber nicht entbehrlich und, 
da diese erst fiber die Leistungsf~ihigkeit der 
Mutterpflanzen ein vollst/indiges Bild gibt und 
ffir feldm~iBigen Vermehrungsbau yon Zucht- 
sorten Vorbedingung ist, spielt die Prfifung yon 
Klonen im Zuchtgarten sp~iter meist keine grol3e 
Rolle. Wohl aber wird vegetative Vermehrung 
zur Steigerung der Samenernten hochwertiger 
St~imme sowie tibrigens - -  m u t a t i s  m u t a n d i s  - -  

auch bei einigen Grasarten zur feldm/iBigen 
Samengewinnung angewendet. 

Ftir die Technik der Individualauslese ist 
Wellers Weihenstephaner Methode (besehrieben 
u. a. in den D. L. G. Mitt. Stck. 18 v. I. 5. 1926, 
S. 379ff.) am bekanntesten geworden; sie sei 
hier kurz wiedergegeben: 

Die Samenernte guter Einzelpflanzen wird 
auf Tonschalen mit keimfreiem Gartenboden - -  
jeder Same einzeln - -  ausgelegt. Die Pfl~inz- 
chen werden v o n  dort, nachkommenschafts- 
weise getrennt, auf Beete verpflanzt. Arten mit 
langsamer Anfangsentwicklung und starker 
Ausl/iuferbildung werden vor dem Auspflanzen 
ins Freiland nochmal - -  jedes Pfl~inzchen ein- 
zeln - -  in kleine T6pfe umgesetzt. In den Beeten 
wird wieder jede Pflanze einzeln gepflanzt, und 
zwar je nach dem Bestockungsverm6gen der 
betreffenden Pflanzenart mi t  30 • 30 qcm oder 
60 • 6o qcmodersogarI2o • 12o qcmAbstand, 
so dab jede Pflanze gut beobachtet und sp~iter 
zur Auslese neuen Ausgangsmaterials einzeln 
geerntet werden kann. - -  Jede Nachkommen- 
schaft kann in den nebeneinanderliegenden 
Beeten einmal geschlossen oder auch in mehr- 
Iacher Wiederholung auftreten, wenn man bei 
fortsehreitender Ziichtung nur kleine Unter- 
schiede erwarten kann und diese sehr genau 
herausfinden will. - -  Die Nachkommenschaften 
werden mSglichst bis zu 5 Jahren ( - -  kurz- 
lebige Kleearten natiirlich nur I Jahr  - - )  be- 
obachtet and in ihrer Futterleistung gepriiff. 
Im 5. oder 6. Jahre (bei kurzlebigen Arten 
schon im 2. Jahre) erntet man dann von den 
besten Nachkommenschaften Auslesesaatgut zur 
VerlIlehrung, w~thrend die weniger leistungsf~hi- 
ge n  vor der Bliite gem~iht werden. Aus dell 
�9 besten Nachkommenschaften werden aul3erdem 
ftir die Anlage eines neuen Zuchtgartens die 
besonders guten Einzelpflanzen ausgew~ihlt und 
einzeln beerntet. Das so gewonnene Auslese- 
saatgut wird meist ausreichen, um dutch ein- 
malige Vermehrung ftir feldm~il3igen Anbau 

geniigend Saatgut (Elitesaat) zu liefern; sonst 
muB man eine zweimalige Vermehrung des Aus- 
lesesaatgutes im Zuchtbetriebe vornehmen. - -  
Diese kurze Beschreibung l~iBt die Ziichtungs- 
technik vielleicht zu einfaeh erscheinen; es sind 
aber noch vide Einzelheiten zu beaehten, die 
in den VerSffentlichungen von WELLER und 
anderen Futterpflanzenziichtern naehzulesen 
sind. 

Im iibrigen mul3 aber auch immer wieder dar- 
auf hingewiesen werden, dab aus wirtschaftlichen 
Griinden die Futterpflanzenziichtung nicht zu 
kostspielig betrieben werden darf. Der Privat- 
zfichter wird jedenfalls auf die M6glichkeit 
kleiner Ertragssteigerungen verzichten miissen, 
wenn diese nur dadurch zu erkaufen sind, dab 
er ein sehr teures Zuchtverfahren anwendet 
und wenn er Lokalsorten ziichtet, fiir die 
nur beschr/inkte Nachfrage besteht. Beh6rdliche 
Zuchtst~itten k6nnen selbstverst~indlich sich 
weitergehende Aufgaben stellen, wenn deren 
L6sung ffir die Gesamtwirtschaft bedeutsam zu 
sein scheint. 

Die private Ziichtung hat einen schweren 
Stand, well der Saatgutbedarf der Menge nach 
bei den Klee- und Grasarten verglichen mit 
Getreide und Kartoffeln nur gering ist. AuBer- 
dem werden die Klee- und Grasarten meist nur 
im Gemenge zur Aussaat gebracht und der 
kaufende Landwirt will nicht eine einzelne Art 
oder Sorte gesondert beziehen, sondern wendet 
sich lieber an Verk~iufer, die alle Klee- und 
Grasarten liefern k6nnen. So f~illt der direkte 
Verkauf des Privatzfichters an die Landwirt- 
schaft mehr oder weniger ganz fort; dadurch 
verliert der Ziichter die Verdienstspanne zwi- 
schen GroBhandels- und Verbraucherpreisen. 
SchlieBlich empfindet der saatgutkaufende 
Landwirt bei h6heren Zentnerpreisen, wie sie 
bei Siimereien iiblich und gerechtfertigt sind, 
den gleiehen prozentualen Aufschlag fiir Zucht- 
soften st/irker als bei dem billigen Massensaatgut 
yon Getreide und Kartoffeln; infolgedessen ver- 
kleinert sich entweder der K/iuferkreis, oder die 
Zfichter miissen sich mit geringeren Preiszu- 
schl/igen fiir ihre Zuchtsorten begniigen. So sind 
aus dem Saatgutvertrieb die Ziiehtungskosten 
nut  schwer wieder einzubringen. 

Unter diesen Umstiinden muB man die bis- 
herige Leistung der privaten Futterpflanzen- 
ztichter besonders h0ch bewerten; man muB es 
aber andererseits als dankenswert bezeichnen, 
dab die Futterpflanzenzfichtung aul3erdem yon 
einigen weitschauenden Direktoren landwirt- 
schaftlicher Institute und Versuchsstationen 
aufgenommen worden ist; die Betreffenden er- 
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kannten, welches ungeheure gesamtwirtschaft- 
liche Interesse hier vorlag; wenn im deutschen 
Reich fast I I  Millionen ha Grfinlandflgchen vor- 
handen sind und deren Ertr~ige u. a. durch Ver- 
wendung besseren Saatgutes wesentlich gesteigert 
werden k6nnen, so lohnt es sich schon, dab in 
Staatsinstituten etwas Zeit und Geld ffir Heran- 
zfichtung leistungsf/ihigerer Sorten aufgewendet 
wird. Dabei haben die beh6rdlichen Zucht- 
st~itten in erster Linie diejenigen Arten und 
Lokalsorten herausgebracht, die yon Privat- 
zfichtern noch nicht in Angriff genommen 
waren. In anderen F/illen haben sie sogar ihre 
gut vorbearbeiteten, ziemlich fertigen Ziich- 
tungen an Privatbetriebe zur Vermehrung und 
Auswertung fibergeben, um die Privatzfichtung 
zu unterstfitzen und um nicht selbst als Kon- 
kurrenten auf dem Markte aufzutreten. Es 
verdient gr613te Anerkennung, welche Pionier- 
arbeit von den staatlichen Insti tuten im Inter- 
esse der Landeskultur geleistet worden ist. Lange 
Jahre h~itte uns f fir viele Grasarten das Ver- 
mehrungsmaterial gefehlt, wenn nicht neben 
den Privatzfichtern M/inner wie Regierungsrat  
WEI~LER an der bayerischen Landessaatzucht- 
anstalt in Weihenstephan uneigennfitzig, grol3- 
zfigig und weitschauend die wichtigsten Futter-  
pflanzenarten zfichterisch bearbeitet h/itten. 

Wie ist es fiberhaupt m6glich, dab Privat- 
unternehmer trotz der oben aufgez/ihlten Schwie- 
rigkeiten Futterpflanzenzfichtung wirtschaftlich 
betreiben k6nnen? Verhfiltnism/il3ig leicht geht 
es bei Arten, die wie z. B. der ausl~ufertreibende 
Rotschwingel kurz nach dem Kriege, neu am 
Markte erscheinen und anfangs fast keine Kon- 
kurrenz durch gew6hnliche ungezfichtete Saaten 
erfahren sowie bei Arten und Sorten, ffir die sich 
gerade auch die Wissenschaft und beamtete 
Berater werbend einsetzen. Aber solche F/ille 
sind eine Ausnahme. Bei Knaulgras ist ein sehr 
harter  Konkurrenzkampf gegen die gew6hnliche 
m/irkische Saatherkunft zu bestehen; bei Liesch- 
gras fehlt geradezu ein Gesetz, das dem Wett- 
bewerb mit geringen Abfallsaaten, die als 
Siebsel aus Brachweizen und Brachroggen nach 
Klee-Lieschgras gewonnen werden, einen Riegel 
vorschiebt. Bei Wiesenschwingel, welschem und 
deutschem Weidelgras gefiihrdet billiges d~ini- 
sches und britisches Saatgut die Rentabilit/it 
der Zfichtung; bei Rotklee sind die klimatischen 
Bedingungen ffir die Samengewinnung oft so 
ungfinstig, dab die private Zfichtung grol3e 
Opfer erfordert; ffir Glatthafer war der Absatz 
immer nur gering; ein zweij~ihriger Preistief~ 
stand, verursacht durch 1Jberangebot aus 
Frankreich, konnte die deutsche Privatzfichtung 

vor 3 Jahren so entmutigen, dab 2 Zfichter die 
Vermehrung aufgaben. In vielen F/illen bedurfte 
es zweier Hilfen, um die private deutsche Futter-  
pflanzenzfichtung fiberhaupt zu erhalten. Die 
erste Hilfe war die yon der Regierung anerkannte 
M6glichkeit, die Sortennamen gesetzlich schfitzen 
zu lassen; diese M6glichkeit soll auch im deut- 
schen Saat- und Pflanzgutgesetz demn~chst ver- 
ankert werden. Durch die Eintragung der 
Sorten ins Warenzeichenregister (sp/iter in ein 
besonderes Sortenregister) erh~ilt der Zfichter 
das Recht, den konkurrierenden Nachbau seiner 
Sorte zu verbieten oder sich dienstbar zu machen 
durch Erhebung von Lizenzgebfihren. Viel 
wichtiger scheint aber das zweite Hilfsmittel zu 
sein. Es besteht darin, dab die Futterpflanzen- 
zfichter Aufwand und Risiko vermindern durch 
langfristige Abmachungen mit Samenhandels- 
firmen und Samenbaugesellschaften, die viel- 
seitig und auf groBen Flfichen KIee- und Gras- 
saaten gewinnen. Die Abmachungen mit den 
Samenhandelsfirmen gehen dahin, dab den 
Ziichtern ffir eine bestimmte Erntemenge - -  
gute Qualit/it vorausgesetzt - -  Abnahme zu 
bestimmten Aufpreisen zum Weltmarktpreis zu- 
gesagt wird. Die Abmachungen mit den Samen- 
baugesellschaften (Vermehrungsgesellschaften) 
k6nnen noch einen Schritt weiter gehen, indem 
diese den Zfichtern auch die Werbung yon Ver- 
mehrungsstellen und deren Betreuung abnehmen. 
Die Zfichter verpflichten sich dann nur zur Fort- 
ffihrung und Prfifung ihrer Zfichtungen sowie 
zur Gewinnung yon Elitesaatgut auf bestimmten 
kleinen Fl~chen und stellen dieses zu erh6htem 
Preise einer Saatbaugesellschaft zur Vermeh- 
rung zur Verfiigung. Die Gesellschaft verpflich- 
tet  sich zur Abnahme und zum Nachbau und 
erh~lt gegen Zahlung eines festen oder prozen- 
tualen Betrages je Zentner nachgebauter Saat 
das Verffigungsrecht fiber die Sorte. Da der 
Absatz einer Zuchtsorte yon ihrer Leistungs- 
fiihigkeit und der kaufm~innischen F/ihigkeit der 
Vertriebsstelle abh~ingt, mfissen bei solchen 
Vertr~gen Zfichter und Samenbaugesellschaften 
natfirlich gut zusammenarbeiten. Dieses vor- 
ausgesetzt, sind die Vermehrergesellschaften ffir 
die Zfichtung v o n d e r  allergr6Bten Bedeutung; 
ihnen ist es auch zu danken, wenn heute schon 
fast lO% aller Grassaaten, die in Deutschland 
Verwendung finden, aus deutschen Zuchtsorten 
bestehen. Nur bei solchen groBen Saatbaugesell- 
schaften wird fibrigens auch ein Sachverst/in- 
diger, der die Anbaustellen wirbt und in der 
Samentechnik unterweist, voll ausgenutzt; nur 
in ihrer Verwaltung macht sich eine leistungs- 
f~ihige Feinsaat-Reinigungsanlage yon bezahlt, 
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ilur ihre Verkaufsstellen k6nnen die Werbekosten 
fiir den Vertrieb deutscher Zuchtsorten tragen. 
Die Vermehrergesellschafteli mtissen daher neben 
dell Ztichtern in der foigendeli Zusammen- 
steltung (Liste I und 1Jbersichtskarte) genannt 
werden, denn ohne sie w/ire heute manche 
Zuchtsorte noch kaum am Markte bekannt ge- 
worden. Einzelne dieser Vermehrergesellschaften 
haben iibrigens auch selbst zu ziichten begonnen 
und geh6ren daher auch unmittelbar in die Liste 
der Ziichter; es mag abet dahingestellt sein, ob 
es nicht besser bei der frtiheren Arbeitsteilung 
verbleibt, damit die Vermehrergesellschaften 
unabh~ngig stets die jeweils leistungsf/ihigsten 
Soften bei der Vermehrung bevorzugen k6nneli. 
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Abb. L ~bersichtskarte.  

Eine dritte Hilfe vermissen wir bislang noch; 
die Regierung k6nnte durch besser abgestimmte 
Z611e sehr wohl den deutschen Gras- und Klee- 
samenbau tatkr/iftiger sch/itzeli. Der Verfasser 
hat  hiertiber k/irzlich an anderer Ste[le ausftihr- 
lich berichtetL 

Bei Betrachtung der i)bersichtskarte (Abb. x) 
~/illt au f ,  dab im mittleren Westdeutschland 
keine Zuchtst/itten fiir Futterpflanzen vor- 
handen sind. Aul3er fiir Ar ten ,  die wie Rotklee 
auf grol3en F1/ichen angebaut werden und von 
denen entsprechend viei Saatgut verbraucht 
wird, soil man aber auch die Ztichtung yon 
Spezialrassen und" 10kalen Sorten nicht iiber- 
treiben" man wird hierin also keinen groBen 
".lV.Iangel feststellen diirfen. Viel bedenklicher 
sind die Liicken, die man in Liste 2 (,,Die be- 
kanntesteI1 Zuchtsorten, ihre Eigenschaften und 
die 193I verftigbaren Saatgutmengen") und in 
Liste 3 (,,Die deutsche Zuchtarbeit im Verh~Utnis 
zum deutschen Saatgutbedarf") entdecken kann. 

1 Dtsch. landw. Tierzucht Nr 13, 240 ff. (1931). 

Wenn auch im letzten Jahrzehnt  sehr groBe 
Fortschritte gemacht worden sind, so dal3 wir 
bei manchen Grasarten in Ktirze den deutschen 
Bedarf aus leistungsf~higeii Zuchtsorten decken 
k6nnen, haben wir andererseits doch Ifir die 
Kleearten noch ganz unverh~ltnism~Big wenig 
Zfichtungen. Auf einzelne Grasarten haben sich 
zu viele Zuchtst/itten geworfen, w/ihrend yon 
so wichtigen Arten wie Weil3klee und Schweden- 
klee noch keine Zuchtsorten am Markt und von 
Gelbklee noch nicht einmal eine Ziichtung be- 
gonnen ist. Hoffentlich fiillen die beh6rdliehen 
Zuchtst/itteli bald diese Liicken im Sorten- 
bestand aus ulid hoffentlich baut die Reichs- 
regierung bald das dritte Hilfsmittel fiir den 
deutschen Anbau aus und verbessert die Schutz- 
zSlle, auf dab wir die m6gliche Ertragssteigerung 
unserer Grtinlandfl/ichen erreichen. 

Ubrigens kSnnen einzelne Zuchtsorten zwei- 
fellos auch fiir das Ausland Bedeutung erlangen. 
Daffir kommen allerdings diejenigert Arten 
weniger in Frage, die schon yon der dgnischen 
Landwirtschaft in vorbildlicher Weise durchge- 
ziichtet sind und reichlich angebaut werden, wie 
Weidelgras, Wiesenschwingel und Knaulgras. 
Wohl aber besteht schon heute im Auslande 
Nachfrage nach den deutsehen Zuchtsorten von 
Wiesenrispe, Rotschwingel und Fioringras 
(weiBes StrauBgras) u n d e s  diirfte nur einer ge- 
steigerten Vermehrung yon Rohrglanzgras, 
Glatthafer, fruchtbarer Rispe und wehrloser 
Trespe bediirfen, dab auch fiir diese deutschen 
Spezialziichtungen das Ausland Interesse zeigt. 

Sehr wenig entwickelt ist bisher der D i e n s t  
a m  K u n d e n .  Es liegt in der Natur der Sache, 
dab ein so junges Spezialgewerbe wie die deut- 
sche Futterpflanzenz/ichtung dieser Frage noch 
nicht gentigend Aufmerksamkeit geschenkt hat;  
ist doch tier Dienst am Kunden selbst fiir die 
lVIassengiitererzeugung in der deutschen Land- 
wirtschaft bis vor wenigen Jahren Stiefkind 
gewesen. Aber es h/ingt fiir den Absatz der 
deutschen Futterpflanzenzuchtsorten im In, 
und Auslande davon alles ab. Wir brauehen 

a) eine einheitliche Sortenpriifung, 
b) eine vorziigliche Aufbereitung des Saatgutes 

als Standardware mit bestimmten Mindest- 
erfordernissen, um den deutschen Zuchtsorten 
den Weg zur verbrauchenden Landwirtschaft 
zu erleichtern. 

Zu a. Die in Liste 2 besprochenen deutschen 
Klee- und Gr~iser-Zuchtsorten sind zwar zu- 
n/ichst an den Zuchtst~itten selbst und dann auch 
groi3enteils auf Versuchsfeldern geprtift worden. 
Diese Priifungen s i n d a b e r  bislang in den sel- 
tensten F/illen an mehreren auf das deutsche 
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Liste  I (vgl. auch Abb.  x: , ,~)bers ichtskar te") .  

V e r z e i c h n i s  d e r  Z u c h t s t ~ t t e n  u n d  

S a m e n b a u g e s e l l s c h a  f t e n .  

A. P r i v a t e  Z u c h t s t ~ i t t e n .  

i .  Etzhorn bei Oldenburg (Freistaat  Oldenburg). 
Inhaber :  Oldenburgische Saatzuchtgesellschaft m. 
b. H. (Direktor BOEKER). Marktg~ingige Zucht- 
soften: Oldenburger Weidelgras. 

Weide]gras), Wiesenfuchsschwanz, Rohrglanzgras, 
StrauBgras, Glatthafer,  wehrlose Trespe. 
.. 5. Zern ikow bei G16wen (Brandenburg). Inhaber :  
Okonomierat  KOFAHL. Marktg/ingige Zuchtsorten: 
Ausl~ufertreibender Rotschwingel, Rohrschwingel. 
In  Bearbeitung:  Glatthafer, Knaulgras. 

6. Hamersleben bei Oschersleben (Prov. Sachsen). 
Malmdorfer Originalzuchten G. m. b. H. (Direktor 
HAC~E, Saatzuchtleiter  HANSEN). Marktg~ngige 
Zuchtsor[en: Luzerne, Lieschgras, Wiesenschwin- 
gel, Knaulgras. 

Abb. 2. Dreijfihrige Rotkleepflanze im Zuchtgarten von 
Dr. h. c. LEI~IBKE ill Malchow, 

Als. markg~ngig sind nur solche Sorten ange- 
sprdchen, yon denen aus der Ernte  1931 minde- 
Stens 25 dz (Originalsaaten, I. u. II .  Absaaten) bzw. 
VOil seltene n Arten mindetsens 1% des deutschen 
~Bedarfes auf den Markt  kommen; soweit es noch 
Iraglich is t ,  0b die genannten lVlindestmengen er- 
refcht werden, sind die Sorten eingeklammert.  

2. Malchow bei Kirchdorf auf Poel (Mecklenburg), 
tnhaber :  Dr. h. c. LXNBKE. Marktgltngige Zucht- 
sorten: Rotklee, deutsches Weidelgras, Glatthafer.  
In  Bearbeitung:  Welsches Weidelgras. 

Unter  ,,in Bearbeitung" werden angefangene 
Ziichtungen aufgeffihrt, sowie solche, die noch 
nicht in st~irkerem MaBe oder in le tzter  Zeit nicht  
mehr vermehrt  Worden sind. 

3. L ischow bei Neubukow (Mecklenburg). In- 
haber:  1R. SCHRODER. Marktg~ingige Zuchtsorten : 
Liesehgras, Wiesenschwingel, mittelfriihes und 
sprites Knaulgras. 

4. Streckenthiir bei Thunow (Pommern). Inhaber :  
-v. KAM]~KE. Marktg~ingige Zuchtsorten: (Rohr- 
schwingel, Ackertrespe). In  Bearbeitung: Deutsches 
VVTeidelgras, welsches Weidelgras, (westerwoldisches 

Abb. 3- Zuchtst/imme von Lembkes Glatthafer. 

7 .  Wah l sdor f  bei Jfiterbog (Brandenburg). In- 
haber:  SCHWlETZKE. Marktg~ingige Zuchtsorten:  
Knaulgras. 

8. Pe tkus  bei Ji i terbog (Brandenburg). Inhaber :  
v. Locnow.  Marktg~ingige Zuchtsorten: Knaul- 
gras. In  Bearbeitung: weifles Straul3gras, Rot-  
schwingel. 

9. S t e i n a c h  bei Straubing (Niederbayern). Irt- 
haber:  Geheimrat  Dr. v. SCt{MIED:ER (leitender Be- 
amter :  Landes6konomierat  NIGGL). Marktg~ingige 
Zuchtsorten : Goldhafer, Wiesenschwingel, aus- 
l~iufertreibender 1Rotschwingel. In  Bearbeitung:  
Hornschotenklee, Rohrglanzgras. 

IO. Tabertshausen bei Plat t l ing (Niederbayern). 
Inhaber  : KSNIO. MarktgXngige Zuchtsorten: 
Weil3es Straul3gras, Wiesenschwingel, Wiesenrispe, 
In  Bearbeitung:  Ausl~ufertreibender Rotschwingel. 

Es bestehen noch weitere pr ivate  Zuchtst~itten, 
yon deren Sorten ha t  abet  nach der Kenntnis  des 
Verfassers bisher keine auf dem Markte Bedentung 
erlangt;  auch sind in den beiden n~ichsten Jahren 
yon diesen Zuchtst~ttten iloch keine marktg~ingigelt 
Soften zu erwarten. 
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B. B e h 6 r d l i c h e  Z u c h t s t ~ t t e n .  

I I. Domdne  Gohrke bei Vietzig (Pommern), frfiher 
bewirtschaftet  yon der Saatwirtschaft  Randow- 
bruch. Landwir tschaf tskammer Stet t in  (Saat- 
zuchtleiter OTTO in Gohrke). Marktg~ngige Zucht- 
soften: Rohrglanzgras. In  Be- 
arbei tung:  Wiesenrispe. 

i2.  KSnigsberg (Ostpreu- 
Benl. Mooramt der Landwirt-  
sehaf tskammer {Leiter Dr. 
FELDT). Marktg~ngige Zucht- 
sorten: Lieschgras, Beck- 
mannia,  Wiesenschwingel, 
fruchtbare Rispe. In  Bearbei- 
tung:  Rotklee, deutsches und 
welsches W'eidelgras, Wiesen- 
fuchsschwanz, wehrlose Tres- 
pe, ausl~ufertreibender Rot-  
schwingel, Knaulgras. 

13. Dahlem bei Berlin. In- 
s t i tu t  f t ir  Kul tur technik (Pro- 
fessor  F R E C K M A N N ) .  Markt-  
g~ngige Zuchtsorten : Wiesen- 
zispe (friiher in Neuhammer- 
s te in/Pommern und ~ Lands- 
berg a. W. gezfichtet). In Be- 
arbei tung:  Wehrlose Trespe. 

14. Landsberg a. W.  (Bran- 
denburg ). Ins t i tu t '  ffir Pflan- 
zenzfichtung (Professor Dr. 
HEIJsEI~). Marktg~ngigeZucht- 
sorten: . In  Bearbeitung: 
Weil3klee, Inkarnatklee,  Lu- 
zerne, Seradella, deutsches 
Weidelgras, Lieschgras, Wie- 
senrispe. 

15. Probslheida bei Leipzig. 
Ins t i tu t  fiir Pflanzenbau und 
Pflanzenzfichtung (Professor 
Dr. ZADE). MarktgXngige 
Zuchtsorten: . In  Bearbei- 
tung:  Deutsches Weidelgras, 
welsches Weidelgras, Rohr- 
glanzgras, Glatthafer, Wiesen- 
schwingel, Knaulgras. - -  Die 
Zfichtnngen yon welschem 
Weidelgras und Knanlgras ha t  
~Ax. I ~ I R S C t I E - P F I F F E L B A C I t  in 
Trautzschen bei Pegau (Frei- 
s t aa t  Sachsen) im Frt ihjahr  
1931 erworben. 

16. Pi l ln i t z  bei Dresden. 
Landwirtschaft l iehe Versuehs- 
ans ta l t  (Professor D r . P I E P E R ) .  
Marktg~ngige Zuchtsorten : 
Welsches Weidelgras. In  Be- 
.arbeitung: Liesehgras. 

17 . Rastat t  (Baden) mit  
AuBenstelle Oberdielbach (Odenwald) und Bernau 
(Sehwarzwald). (Saatzuchtleiter Dr. LmBER). 
~(MarktgXngige Sorten: Vorerst nur bodenstAndige 
Herkfinfte von Rotklee und Luzerne.) In Bearbei- 
tung :  Rotklee, Luzerne, Hornschotenklee, Es- 
parsette,  deutsches Weidelgras, Lieschgras, weiBes 
und gemeines StrauBgras, Glatthafer,  Gold- 
hale% Wiesenschwingel, Rotschwingel, Wiesen- 
rispe, Knanlgras. - -  Die Zfichtung wird ill 
:Rastatt  flit Tallagen (Rheinebene), in Oberdielbach 

(Meeresh6he 6oo m), ffir Mittelgebirgslagen und 
in Bernau (Meeresh6he 950 m) ffir den Hoch- 
schwarzwald gesondert betrieben; ftir Esparset te  
auf dem Randen. 

18. Hohenheim bei S tu t tgar t  (Wtirttemberg). 
Wfirttembergische Landessaatzuchtsanstal t  (Pro- 

Abb. 4. Grfiserzuchtgarte~ in steinaeh; ausl~ufertreibender Rotschwingel, gepflanzt auf 
6o• 6o cm; Reihen im 2. Jahre sehon fast geseh]ossen. 

Abb. 5. Versuchsfeld der Bayrischen Landessaatzuchtanstalt Weihenstephan, Luzerneanbau- 
Versueh 1925. Links: nordspanisehe, in der Mitre: ehflenische, recMs: altfr~inkische Luzerne 

(aufgenommen und zur Verftigung gestellt yon Regierungsrat Dr. WEJ]~Elt). 

fessor Dr. WACKER und Privatdozent  Dr. BAUR). 
Marktg~ngige Zuchtsorten: - - ,  I n  Bearbeitung : 
Rotklee, Luzerne, Esparsette,  Zaunwicke, Wiesen- 
platterbse, deutsches Weidelgras, Lieschgras, Glatt-  
hafer, Goldhafer, Wiesenschwingel, ausl~ufer- 
treibender Rotschwingel, Wiesenrispe, Knaulgras. 

19. Weihenstephan bei Freising (Bayern). Bayeri-  
sche Landessaatzuchtanstal t  (Abteilungsvorsteher: 
Regierungsrat Dr. W~LLER). Marktg~ngige Zucht- 
sorten: WeiBes Strauggras; Goldhafer, Wiesen -  
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schwingel, ausl~Lufertreibender Rotschwingel, Wie- 
senrispe, Knaulgras. In Bearbeitung: Rotklee a) 

Abb. 6. Versuchsfeld der Bayerischen Landessaatzuchtanstallt  Weihenstephan, Gesamtansicht 
clef Gr~iseranbauversuche 1925 (aufgenommen und zur Verftigung gestellt yon Regierungsrat  

Dr, WEI~I~ER). 

Saatbau-Genossenschaft e. G. m. b. H. Eigene 
Zuchtsorten: Seradella, Knaulgras (Direktor Dr. 

BAIJ~ANN). Vermehrung im 
.... groBen yon: Rotklee, Sera- 

della, deutsches Weidelgras, 
Wiesenschwingel, Rotschwin- 
gel, Wiesenrispe, Knaulgras. 

2 3. Dresden. Landessaatbau- 
verein ftir den Freistaat Sach- 
senE.V.VermehrungimgroBen 
yon : Rotklee, welsches Weidel- 
gras, Lieschgras, Wiesen- 
schwingel, Rotschwingel. 

2 4. Breslau. Klee- und Gras- 
samenbau- nnd Verkaufsge- 
nossenschaft e. G. m. b. H. Ver- 
mehrung im gro[3en yon: Rot-  
klee, Schwedenklee, WeiBklee, 
deutsches Weidelgras, Liesch- 
gras, Goldhafer, Wiesen- 
schwingel, Rotschwingel, 
Wiesenrispe, Knaulgras. 

25. Mi~nchen. Bayerische 
Futtersaatbau-Vereinigung G. 
m. b . H .  Vermehrung im 
grol3en yon: Weigem StrauB- 
gras, Wiesenschwingel, Rot- 
schwingel, Wiesenrispe, frucht- 
bare Rispe. 

AuBerdem bestehen An- 
f~nge ~hnlicher Saatbauge- 
nossenschaftea wie folgt: 

ftir Feldfutterbau, b) fiir Wiesen, WeiBklee, 
Schwedenklee, Luzerne, deutsches Weidelgras, 
Weidelgras (Zwischenform zwischen deutschem u. 
welschem Weidelgras), Lieschgras, Rohrgtanzgras, 
Glatthafer. - -  Von den letztgenannten Gr~ser- 
zuchten aus Weihenstephan sind Lieschgras und 
Glatthafer auch schon voriibergehend im groBen 
vermehrt worden. 

Es bestehen noch weitere beh6rdliehe Zucht- 
st~ttten, z. B. das Ins t i tu t  ftir Pflanzenbau in Halle 
(Prof. Dr. •OEMER) und das Ins t i tu t  ffir Pflanzen- 
bau in G6ttingen (Prof. Dr. TORNAIJ). Deren Zucht- 
soften werden abet nicht im grogen vermehrfl. Nur 
yon den genannten beh6rdlichen Zuchtst~tten sind 
Soften am Markte bzw. innerhalb der nXchsten 
Jahre zu erwarten. 

C. K l e e -  u. G r a s s a m e n b a u - G e s e l l s c h a f t e n .  
Diese Gesellschaften befassen sich zum Teil 

nebenher mit  Ziichtung, jedoch steht der Vermeh- 
rungsanbau im Vordergrunde. 

2o. Bremen.  Nordwestdeutsche Futtersaatbau- 
Gesellschaf~ m. b. H. Eigene Zuchtsorten (markt- 
g~ngige): Mittleres Straul3gras. Vermehrung im 
groBen yon: Sumpfschotenklee, mittterem StrauB- 
gras, Wiesenschwingel, Rotschwingel. 

21. Landsberg a . W .  (Brandenburg). Deutsche 
Saatveredelung G. m. b. H. Vermehrung im 
grol3en yon: Rotklee, WeiSklee, Schwedenklee, 
Inkarnatklee, deutsches Weidelgras, 0Idenburgi- 
sches Weidelgras, welsches Weidelgras, Lieschgras, 
weiBes StrauBgras, 1Rohrglanzgras, Glatthafer, 
Wiesenschwingel, Rotschwingel, Wiesenrispe, 
truchtbare Rispe, wehrlose Trespe, Knaulgras. 

22. Schwiebus (Brandenburg). Ostmgrkische 

Abb. 7. Garbe yon Weihenstephaner Fioringras I.  Absaat ;  
Yon eirlem Grassamenfeld der Deutschen Saatveredelung 

G.m.b,  H., Laadsberg a, W. 
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In Schleswig-Holstein: Klee- und Grassamenbau- 
Gertossenschaft in Kiel (angelehnt all die Land- 
wirtschaftskammer und Hauptgenossenschaft). 

In Pommer~: Angelehnt an die Landeskultur- 
abteilung der Landwirtschafts- 
kammer ill Stettin. 

Im Rheinland : In Anleh- 
nung an den Grtinlandverein 
nnd die Saatkartoffelstelle der 
Landwirtschaftskammer in 
Bonn. 

In Westfalen: In Anlehnung 
an den WestfXlischen Grtin- 
landverein in Miinster (Land- 
wirtschaftskammer Mfinster 
nnd deren Saatstelle in Her- 
ford). 

In der Provinz Sachsen: In 
Anlehnnng an die Grtinland- 
und Knlturtechnische Abtei- 
lung der Landwirtschaftskam- 
mer und Hauptgenossenschaft 
ill Halle. 

Irt ThC~ringen: In Anlehnung 
an die Landwirtschaftskam- 
mer in Weimar (insbesondere 
Samengewinnung bodenst~in- 
diger Luzerne und Esparsette). 

Im tVreistaat Hessen: In An- 
lehnnng an den Grtinlandver- 
ein bei der Landwirtschafts- 
kammer in Darmstadt. 

In Unterfratzken : Unterfr~n- 
kische und mittelfr/~nkische 

Lrtzernesaatbangenossen- 
schaft (Verkanfsstelle : Bayerische Warenvermitt- 
lung Wiirzbnrg). 

In Oberfranken: Esparsette-Saatbauverein in 
Hartenreuth bei Pegnitz (Oberfranken); ange- 

schlossen art die bayerische Saatzuchtinspektion 
in KUlmbach. 

In Wi~rttemberg: In Anlehnung an den Grtinland- 
verein bei der Landwirtschaftskammer in Stuttgart. 

�9 

Abb. 8. Professor Freckmanns Wiesenrispe Originalsaat; Grassamenfeld der Deutsehen Saat- 
veredelung G. in. b. H., Landsberg a.W. 

In Baden: Randener Futtersamenbanverein e. G. 
m. b. H. und Arbeitsgemeinschaft ,,AltfrXnkische 
Luzerne" e. V. angelehnt art die Saatzuchtanstalt 
der Landwirtschaftskammer in Rastatt. 

Reich verteilten Stellen einheitlich durchgeffihrt 
worden. Die deutschen Zfichter und Saatbau- 
gesellschaften setzen bei ihrer Kundschaft  ein 
gewisses Vertrauen voraus, dab ihren Sorten 
besondere Leistungsf~thigkeit innewohne, weil 
die Uberlegenheit bodenst~indiger und gezfich- 
teter  Sorten allen Landwirten selbstverst~indlich 
erscheint. Diese ~be r l egenhe i t  mfiBte aber 
laufend - -  etwa nach d~inischem Vorbild - -  
nachgeprfift  werden und es mfiBten diese 
Leistungsprfifungen bei landwirtschaftlichen 
Besiehtigungsreisen gezeigt und sp~iter in der 
Fachpresse besprochen werden. Zweifellos 
wfirden besonders leistungsf~ihige Sorten auch 
eine ganz andere Nachfrage erfahren, wenn ihre 
~berlegenheit  Zahlenm~il?ig bekannt  w~ire, so 
da[3 der Saatgut  beziehende Landwirt  sich einen 
best immten geldlichen Vorteil errechnen k6nnte. 
Es steht zu hoffen, dab die Neuordnung des 
Sortenprfifungswesens, fiber die Dr. KRAMER 
kfirzlich in den Mitt. dtsch. Landw.ges; Nr. 13, 
S. 247 (193I) berichtet hat; den bisherigen 
Mangel behebt. Die Sortenprfifung ist danach 

neuerdings Aufgabe der ,,Reichsarbeitsgemein- 
schaft ffir Pflanzensortenprfifung"; deren Ge- 
scMfte ffihrt die DLG. unter Aufsicht eines 
Arbeitsausschusses. Das Reich, die DLG. und 
die Zfichter leisten dazu geldliche Beitr~ige. 
Jeder deutsche Freistaat  und jede preul3ische 
Provinz richten mindestens eine Vorpr/ifungs- 
stelle ein; dazu kommen in erster Linie die Ver- 
suchsfelder der Hochschulinstitute bzw. Land- 
wirtschaftskammern in Frage, die die genfigende 
technische Einrichtung besitzen. Nach drd-  
j/ihriger Prfifungszeit wird yon allen Stellen 
nach einheitlichem Schema und yon der Zen- 
trale zusammenfassend berichtet. Es ist nun 
Sache der Zfichter, ihre Sorten durch die 
,,Reichsarbeitsgemeinschaft" an allen Vorprfi- 
fungsstellen prfifen zu lassen. Wer diese Prfifung 
nicht  beantragt,  vernachl~issigt den Dienst am 
Kunden. 

Zu b. I m  Handel mit  Klee- und Grass~imereien 
ist es zwar heute meist tiblich, dab Reinheit und 
Keimf~ih~gkeit angegeben werden und dal3 ffir 
fehlerhafte Angaben nach Abzug der gebr/iuch- 
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196 FISCHER: Stand der deutschen Futterpflanzenztichtung. Der Ztichter 

l ichen Spielr~iume Ersa tz  geleistet wird. AuBer 
ftir Freisein yon  Seide wird aber  bei uns  keine 

TabelIe 3. 
D i e  d e u t s c h e  Z u c h t a r b e i t  i m  V e r h X l t -  

n i s  z u m  d e u t s c h e n  S a a t g u t b e d a r f .  

�9 ~ :~931 voraus- 
~= .21 ~ sichtlich ver- 
�9 ,~ u] Z uchtst~itten ~ ~ ~2 ftigbare Zucht. 

Art vg!. Liste I ~ ~ ~ s~ 
% des 

�9 : ~ @  ~'~ dz deut- 
d z  etwa schen 

Bedarfs 

Rotklee . . . .  2, 12, 17, 18, 19 3oooo 18o o,i 
Weigklee . . . 14, 19 35o~176 - -  - -  
Schwedenklee . 19 :5ooo - -  - -  
Inkarnatklee I4 3 ooo - -  - -  
Luzerne . . . .  6, 14 , 17 , i8, 19 3oooo 2oo o,67 
Gelbklee . . . - -  [ 7ooo - -  - -  
Hornschoten- 

klee . . . . .  9, 17 Iooo - -  - -  
Sumpfschoten- 

klee . . . . .  - -  4oo - -  - -  
dtsch. Weidel- 2, 4, 12, 14, 15, 

gras . . . . .  17, 18, 19 54ooo 7oo 2 52 
welsches Wei- 

delgras . . . 2, 4, 12, 15 , 16 t 3ooo 12o ! 

(einsch!. 13a- / 2,3 
stardtypen) . i, I9 18o 

westerwold. 
Weidelgras �9 - -  (4) 25oo - -  

Lieschgras. �9 . 3, 6, 12, 14, 16, 
17, I8, 19 294oo 13o 0,44 

Wiesenfuchs- 
s c h w a n z . . .  4, 12, I9 5oo 2 o, 4 

Kammgras . . - -  I5oo - -  
Rohrglanzgras. 4, 9, I I ,  I 5 ,  19 I 5 0  12 

Straul3gras �9 �9 4, 8, io, 17 , 
19,  2 0  2 5 o o  2 2 0  8 , 8  

G l a t t h a f e r . . .  2, 4, 5, 15, 17, 4 ~ 2,9 
18, 19 14oo 

G o l d h a f e r . . .  9, 17, i8, I9 80 24 ~o 
Wiesenschwin- 3, 6, 9, IO, 12, 

gel 15, I7, 18, 19 11000 IOOO ~ 27,32 
ausl~ufertr. 5, 8, 9, io, 12, 

Rotschwingel 19 1 800:6oo ~- 88,82 
Wiesenrispe.  io, i i ,  13, 14, 

17, 18, 19 7500 45 ~ 6 
K n a u l g r a s . .  3, 5, 6, 7, 8, 12, 

15, 17, 18, 8000 ~ooo 2 I2, 5 
19, 22 

andere Gras- 
arten . . . .  4, 5, 12, 13 78~176 25 ~ 3,2 

AuBer den in Liste 2 aufgeffihrten Zuchtsorten 
sind hier auch Sorten berficksichtigt, die Iloch nicht 
als marktgXngig angesprochen werden k6nnen; 
auch ist d e r d e m  Verfasser bekannt  gewordene 
Nachbau yon Zuchtsorten bei einigen Gr/inland- 
vereinen eingerechnet, die in Liste i unter Nr. 1--25 
nicht genannt  sind. 

Vermutlich werden yon deutschem \u 
gras, Wiesenschwingel, ausl~ufertreibendem Rot- 
schwingel und t<naulgras noch fiber die gemachten 
Angaben hinaus Zuchtsorten (Absaaten) frei an- 
gebaut, d. h. ohne Vertragsverh~tltnis mit  den 
Zfichtern bzw. den gr613eren Saatbaugesellschaften. 

3 Vgl. die Angaben des Verfassers in Dtsch. 
landw. Presse 5, 6i  (i93o). 

Angabe  fiber den Unkrau t s amenbesa t z  gemacht ,  
obwohl diese Angabe  n icht  weniger wichtig ist. 
Die Nachpr i i fung aller dieser Angaben  durch die 
amt l ichen  Kont ro l l s t a t ionen  ist lfistig u n d  bei 
kleinen Bestel lungen auch unverh~iltnism~iBig 
teuer ;  die Richt igkei t  derSor ten-  oder Herkunf t s -  
angabe,  der gr6gte Bedeu tung  zukommt ,  k a n n  
oft gar n icht  gepriift  werden oder nu r  sehr un-  
vo l lkommen nach  den sogenann ten  Herkunf t s -  
unkr / iu te rn ;  diese erfahren einerseits wachsende 
Verbre i tung  u n d  werden andererseits  durch 
vol lkommenere  Saat re in igung immer  besser ab- 
geschieden, so dab an ihnen  die Herkunf t  viel- 
leicht ba ld  gar n ich t  mehr  sicher festgestellt  
werden kann .  So ist der Samenhande l  ein Ver- 
trauensgesch~ift wie kein zweites. - -  Man ha t  im 
Interesse der Landwir t schaf t  versucht ,  verschie- 
dene E in r i ch tungen  zu schaffen, die die Gefahr 
der Ubervor te i lung  des K u n d e n  ausschliel3en: 
Hier  s ind die Sackplombierung und  die Saaten-  
a n e r k e n n u n g  zu nennen .  Ers tere  wird von  den 
Kont ro l l s t a t ionen ,Landwi r t schaf t skammern  u n d  
gemeinni i tz igen Verb~inden, wie z .B .  dem 
Moorverein (Verein zur F6rderung  der Moor- 
ku l tu r  im deutschen Reich) durchgeffihrt;  dazu 
werden bei Hande ls f i rmen  gr613ere einheit l iche 
Saa tgu tpos ten  un te r such t  und  plombier t  und  
es wird i iberwacht,  dab die bestel lenden Land-  
wirte nu r  aus den p lombier ten  S~[cken beliefert 
werden. Voraussetzung fiir die P lombierung  ist, 
dab bes t immte  Reinhe i ten  und  Keimf~ihigkeiten 
erreicht werden, dab der Unkrau tbesa t z  min ima l  
ist u n d  dab die Sorten- und  Herkunf t sangabe  
mi t  Rechnungen ,  Frachtbr ie fen  und  dergleichen 
belegt werden k a n n  und  die gefundenen Her-  
kunftsunkr~iuter  nichts  Gegenteiliges besagen. 
Es liegt auf der Hand ,  d a b  die Sackplombierung 
nur ,  wenn  sic sehr streng gehandhab t  wird, dem 
K~iufer wirklich Gew~ihr geben kann.  So wie sie 
heute  in Deu t sch land  iiblich ist, dab auch aus- 
l~indische Herki inf te  u n d  in  E rmange lung  besse- 
rer Qualit~iten auch Saaten  mi t  gewissem Un-  
k rau tbesa tz  p lombier t  werden, ist sic n u r  als 
,,besser als n ichts"  anzusprechen.  Keinesfalls 
ist p lombier te  Saat  als gleichwertig mi t  aner- 
k a n n t e r  Saat  zu be t rachten ,  denn  die Saaten-  
a n e r k e n n u n g  wird nu r  ausgesprochen, wenn es 
sich um gute deutsche Sorten handel t ,  deren 
Leistungsfi ihigkeit  und  Sor tenechthei t  u. a, 
durch Feldbes icht igungen nachgepr/ if t  s ind und  
wenn  auBerdem Mindesterfordernisse h ins icht -  
lich Reinhei t ,  Keimf~ihigkeit und  Freisein von  
Fremdbesa tz  erfiillt sind. - - N e u e r d i n g s  ha t  der 
Deutsche Gr t in land-Saa tbauverband ,  eine Ver- 
e inigung von  deutschen Ziichtern,  Samenbau-  
gesellschaften und  Samenhandelsf i rmen,  neben  
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diesen Einrichtungen durch vertragliche Ver- 
einbarungen noctl ein Markensaatgut von hoch- 
wertigen deutschen Klee- und Grassaaten ge- 
schaffen. Die Ztichter und Saatbaugeselischaften 
haben sich verpflichtet, die Schutzmarke nut  an 
Saatgut anzubringen, das festgesetzte hohe 
Mindestfordernisse erffillt und bei Fehlliefe- 
rungen - -  die aber so gut wie ausgeschlossen 
sind - -  wesentlieh h6heren Schadenersatz zu 
leisten, als es bisher gebr~iuchlich war. Dieses 
DGS.-Markensaatgut erfreut sich zunehmender 
Nachfrage. Nfihere Bestimmungen dariiber 
k6nnen jederzeit beim Deutschen Grtinland- 
Saatbauverband in Landsberg a .W.  erfragt 
werden. Wer DGS.-Markensaatgut oder aner- 
kanntes Saatgut kauft, hat  gr6Bte Gew/ihr, mit 
hochwertigen S~imereien beliefert zu werden. 

Zusammenfassend bedarf es einer Vervoll- 

st~indigung der deutschen Zuchtsorten, wobei in 
erster Linie die Hilfe der beh6rdlichen Zucht- 
st~ttten erwartet wird - -  eines besseren Zoll- 
sehutzes f/Jr dieZtichter und Vermehrer deutseher 
Klee- und Grassaaten - -  und einer 5esseren 
Aussch6pfung de r Einrichtungen f/ir den,,Dienst 
am Kunden",  um der deutschen Futterpflanzen- 
ztichtung einen gr6Beren Markt zu verschaffen. 
Wenn diese Voraussetzungen erftillt sind, so 
werden Zfichter und Saatbaugesellschaften in 
Einigkeit die rtistig begonneneAufgabe vollenden 
und der deutschen Landwirtschaft und der- 
jenigen in den Nachbarl~indern anstatt  der 
bisher verwende,ten oft ungeeigneten Herkiinfte 
leistungsf~higere, deutsche Futterpflanzenzucht- 
sorten - -  mit wenigen durch das Klima gebo- 
tenen Ausnahmen - -  ausreichend zur Verfiigung 
stellen. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut far Zfichtungsforschung, Mtincheberg i. M.) 

E i n i g e s  f i b e r  d i e  O b s t z t i c h t u n g  i n  D e u t s c h l a n d .  

Von C. F. Nurtloff. 

An die Pflanzenveredelung, zumindest soweit 
sie die f/Jr die Volksern~ihrung wichtigen Kultur- 
pflanzen betrifft, ist heute mehr denn je ganz 
allgemein die Forderung zu stellen, dab sie sich 
yon rationellen und volkswirtschaftlichen Ge- 
sichtspunkten leiten 1/iI3t; bevor sie an die L6- 
sung bestimmter Aufgaben herantrit t ,  hat  sie 
Sich genau fiber die Tendenzen des ,,Gesamt- 
marktes" und insbesondere fiber die sich daraus 
fiir den Inlandsmarkt ergebenden Situationen 
auf so weite Sicht zu orientieren, wie dieses zur 
Rechtfertigung bestimmter ztichterischer Arbeit 
erforderlich ist. Daneben kann und wird sie aber 
auch fernerhin, wie zu allen Zeiten ihrer Ge- 
schichte, neue Bediirfnisse anregen. 

I .  

Das Obst, wenn wir darunter zuntichst einmal 
alle geniel3baren ,,Friichte" verstehen, ist schon 
seit Jahrtausenden bei vielen V61kern sehr be- 
gehrt und in manchen Zonen der Erde als Nah- 
rungsmittel unentbehrlich. Durch die in den 
Nachkriegsjahren ,,reformierte" Erniihrungs- 
weise ist selbst das Obst im engeren Sinne zu 
einem unentbehrlichen Nahrungsmittel aufge- 
rfickt, und diese Tatsache hat eine erhebliche 
Steigerung des Frfichteverbrauches mit sich ge- 
bracht, was einige Zahlen, die sich speziell auf 
Deutschland beziehen, beweisen k6nnen. So 
belief sich nach HEMI~EL (I929) die gesamte 
Frtichteeinfuhr 19i 3 auf 248,764 Millionen M., 
I9~8 ist sie mit 484, 7o7 Millionen RM., wenigstens 

im Wert, um beinahe lOO% angewachsen und 
befindet sich weiterhin in stetiger Aufw~irts- 
bewegung. Kommt nun noch hinzu, dab sich, 
nach Erhebungen y o n  GROBBEN l der Wert der 
inl~indischen Obsterzeugung im Durchschnitt  
auf etwa 325,5 Millionen RM. stellt, darf man, 
auch wenn diese in Deutschland erzeugten 
Friichte nicht restlos dem Verbrauch zugeftihrt 
werden, mit einem gegenw~irtigen Jahreskonsum 
an Gesamtfrtichten fiir etwa 3/4 Milliarde RM. 
rechnen. 

An Obst, welches wir im eigenen Lande er- 
zeugen khnnen, wurden 19i 3 fiir 128, o97, 1928 
ftir 165,73 ~ und schlieBlich 19292 ftir 211, 9 Milli- 
onen RM. aus dem Auslande eingeffihrt, Dabei 
stehen die -~pfel bei weitem an erster Stelle. 
Aber auch ftir Beerenobst, fiir welches mancher 
annimmt, dab es Transporte auf weitere Ent-  
fernungen nicht aush~ilt, wandern j~ihrlieh einige 
Millionen RM. ins Ausland, so beispielsweise fiir 
Erdbeeren 1928:5,024 Millionen RM. Ftir Siid- 
frfichte, die sicher his zu einem gewissen Grade 
durch hochwertiges inl~indisches Obst zu er- 
setzen w~iren, zahlte Deutschland 1913:12o,667 
und 1928 gar 318,977 Millionen RM. an das 
Ausland. 

Nun tlatte Deutschland (86,24) nach Ermitt-  
lungen yon ZAHN 3 1925 auf das Hundert  der 
Bev61kerung gerechnet nicht viel weniger trag- 

1 Zitiert nach ]-IEMPEL (I929). 
2 Aus Die Gartenbauwirtschaft I93I, Nr 5- 
a Zitiert nach HEMPEL (1929). 


