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riickzu/iihren ist. MSglicherweise spiden hierbei 
aber auch die verminderte Keim/iihigkeit sowie 
eine herabgesetzte Vitalitat der Heterozygoten eine 
gewisse Rolle. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

I m  Jahre 1934 t ra t  in einer Pedigreezfichtung 
einer zweizeiligen Sommergerste eine Chloro- 
phyl lmutante  auf, deren Nachkommenschaft  im 
Jahre  1935 im Verh~iKnis I : 3 = WeiI3 : Grfin 
aufspaltete. In den weiteren Nachkommen- 
schaften zeigte sich ein auffaltender Ausfall an 
Weil31ingen, dessen m6glichen Ursachen nach 
verschiedenen Gesichtspunkten erSrtert und 
untersucht wurden. Di~ Untersuchung der 
Spaltungsverh~iltnisse der Nachkommenschaften 
einzelner heterozygotischer Pflanzen (Weil3- 
pflanzenerzeuger nach NILSSON-~EHLE) zeigte, 
dab grol3e Abweichungen vom monohybriden 
Spaltungsverhs vorkommen, auf die in 
erster Linie der Ausfall an Weil31ingen zurfick- 
zuffihren ist. Aul3erdem wird die M6glichkeit 
des Einflusses yon St6rungen in der Keim- 
f~ihigkeit und der verminderten Vitalit~t der 
t Ie terozygoten in Betracht  gezogen. 
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Planwirtschaftliche Regelung der Sortenfrage im Getreidebau. 
Von F r i t z  Drahorat l .  

Die grol3en Erfolge der Pflanzenproduktion im 
Verlaufe des letzten Jahrzehntes sind in erster 
Linie auf die Verwendung yon Saatgut ge- 
eigneter und leistungsf~ihiger Zuchtsorten zuriick- 
zuffihren. 

Die in der unmittelbaren Nachkriegszeit be- 
sonders gesteigerte Nachfrage nach Zuchtsaat- 
gut  und die hohen Ums/itze Init demselben 
brachten auch die Zfichtung yon Saatgut im 
Inlande zu rascher Entwicklung.  Trotz der alt- 
bew~ihrten Zuchtbetriebe entstanden yon Jahr  
zu Jahr  immer neue und auBerdem suchte auch 
das Ausland diese gtinstige Gelegenheit far  sich 
zunutze zu machen, das unter einer Sehr rfihrigen 
Werbet~tigkeit  den Vorzug beim Absatze seiner 

Der Zfichter, 9- Jahrg. 

Bodenerzeugnisse ffir sich in Anspruch nehmen 
wollte. Die Ursache der geringen Verbreitung 
ffemdl~indischer Soften lag aber in den oft aus- 
gesprochenen Mil3erfolgen, die bei den Init diesen 
Sorten ausgeffihrten Vergleichsversuchen gegen- 
fiber unseren heimischen Soften fast ohne Aus- 
nahme erzielt wurden. Sie fanden ihre Begriin- 
dung in erster Linie in den ganz anders ge- 
arteten klimatischen Verh~ltnissen 0sterreichs, 
die eben Getreidearten mit  kurzer Wachstums- 
zeit, also frfihreife Sorten, ben6tigen, eine For- 
derung, der die meisten fremdl~indischen Sorten 
infolge ihrer langen Vegetationszeit nicht ent- 
sprachen; ill zweiter Linie wird sie aber durch 
die zumeist hohen Anforderungen der fremd- 
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I/indischen Soften an die Kultur, an Boden und 
Dfingung verursacht. Viel Geld floB unn6tiger- 
weise ins Ausland, zum Schaden der inl/indischen 
Zfichter, und nlancher Mil3erfolg w/ire erspart 
geblieben, wenn man unsere bodenst/indigell, 
altbew/ihrten Zuchtsorten angebaut h/itte. 

Die damals giinstige Absatzgelegenheit zei- 
tigte zwangsl/iufig auch arge Mil3br/iuche im 
Saatguthalldel, wo unter hochtrabenden Namen 
Sorten auftauchten, die iiberhaupt keiner 
pflanzenztichterischen Bearbeitung unterz0gen 
waren; sondern h6chstens als sehr gut  gereuterte 
Marktware bezeichnet werden kollnten. Diese 
MiBst/inde lieBen auch ein Sortenwirrwarr ent- 
stehen, der sich nur zum Nachteil und Schaden 
der Pflanzenzfichtung und: des Pflanzenbaues 
auswirkte, namentlich darin bestehend, dab die 
reellen Zfichter solcher unlauterer Konkurrenz 
zum Opfer fielen und der Saatgut  beziehende 
Landwirt schwere Entt/iuschungen erleben 
muBte. 

Diese Entwicklung wurde noch dadurch be- 
schleunigt, dal3 infolge der bekallnten Wirt- 
schaftskrise der Saatgutumsatz auBerordentlich 
stark gesunken ist. Dieser Rtickgang bedeutet 
aber llicht nur eine Gefahr fiir die Saatzucht- 
betriebe, sondern ist auch vom Standpunk~e der 
inl/indischen Getreideerzeugung eine grol3e Ge- 
fahr. Aus diesem Grunde wird gegenw/irtig be- 
reits die Einrichtung yon Vermehrullgswirt- 
schaften Itir Zuchtsaatgut gef6rdert, welche mit 
Unterstfitzung des Bundesministeriums Itir 
Land- und Forstwirtschaft geeignetes Original- 
saatgut beziehen, unter Kontrolle vermehrell 
ulld im n/ichsten Jahre im Wege des Natural- 
austausches, und zwar IO0 kg erster Nachbau 
gegen 12o kg Konsumgetreide, an die Landwirte 
der n/ichsten Umgebung abgeben. Die Errich- 
tung yon Saatgutvermehrungswirtschaften ftihrt 
zwangsl/iufig zu einer Sorteneinteilullg nach 
Klima- und Wirtschaftsgebieten. Zweck dieser 
Mal3nahme seitens des Bundesministeriums fiir 
Land- und Forstwirtschaft ist, auf diese Weise 
den Sortenmarkt yon dem Sortenwirrwarr, der 
gegenw/irtig auf demselben herrscht, zu befreien 
und in Zukunft nur die Verwendung einer guten 
Sorte im geeigneten Anbaugebiet zu erm6g- 
lichen. 

Die Wahl einer Sorte ist nun in 0sterreich 
durchaus llicht so leicht, und eillfach. E~ mul3 
stets vor Augen gehalten werden, dab die Sorten 
unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, 
von denen insbesondere bei den Getreidearten 
eille sehr namhafte Zahl besteht, zum Tell das 
Produkt einer Reihe yon natiirlichen Lebens- 
bedingungen ist. Jede Sorte stellt an Boden und 

](lima, sowie an Kulturverh/iltnisse ganz be- 
stimmte Anforderungen und nur dann, wenn 
diesen bedingten Anforderungen Geniige ge- 
leistet wird, kann sie ihre Vorzfige elltwickeln 
und ihre volle Leistung zeigen. 

Daraus geht hervor, dab es keille Universal- 
sorten gibt, die iiberall die besten sind, und dab 
vielmehr der Verbreitung der Sorten bzw. ihrer 
Verwendung in den eillzelnen Anbaugebieten 
durchKl ima und Boden mehr oder welliger enge 
Grenzen gezogen sind. 

Wenn wir yon diesen Gesichtspunkten aus die 
Verh/iltnisse in 0sterreich betrachten, so liegt 
es in der Natur  der Sache, dab die Sortenfrage 
und damit im Zusammellhang die Erstellullg des 
Anbaugebietes einer Sorte auf eine ganz be- 
sondere, der Eigenttimlichkeit dieser Verh/ilt- 
nisse in 0sterreich Rechnung tragellde Grund- 
lage gestellt werden muB. 

Die natiirlichen Bedingungen fiir die Produk- 
tion der Feldfrfichte sind ullgemein verschieden. 
Es gibt zum Beispiel milde und rauhe, llieder- 
schlagsarme und niederschlagsreiche Gebiete, 
dann ebene Lagen mit fast kontinentalem Klima, 
wie in Nieder6sterreich das Marchfeld, in Ober- 
6sterreich die Welser Heide, welter Lagen mit 
Wald- und mit Gebirgsklima mit ihren Extremen 
an Hitze- und K/ilteperioden, wie das Wald- 
viertel und die Alpenlagen und endlich da- 
zwischen sich einschiebend H0gellandslagen, die 
oft durch mildes Obst- ulld Weinklima gekenn- 
zeichnet sind. Dieser Mallnigfaltigkeit der oft 
sprunghaft sich vollziehenden Anderung d e r  
natfirlichen und klimatischen Verh/iltnisse,steht 
eine ebensolche Mannigfaltigkeit der Boden- 
verh/iltnisse gegenfiber, die in den zahlreichen 
natfirlichen Allbaugebieten ihren Ausdruck fin- 
den und die Erstellung eilles Sortengebietes 
llaturnotwendig yon selbst ergeben. 

Die Grundlage fiir die Schaffung yon Getreide- 
sortengebieten bilden der Anbauversuch und die 
Qualit/itsprfifung der Ernteprodukte desselben, 
weil nur auf diese Weise die Ertragstreue und 
-sicherheit sowie der innere Wert, die Qualit/it 
einer Sorte erfagt werden kann. Dadurch ist 
aber eine wertvolle Unterlage ffir die Sorten- 
wahl innerhalb der einzelnen, natfirlich ab- 
geschlossellen Anbaugebiete gegeben, weil durch 
den Anbauversuch im Laufe der Zeit fiir jedes 
6kologische Gebiet die geeignete Sorte fest- 
gestellt wird. Ftir den Landwirt ist die Auswahl 
der ffir seine wirtschaftlichen Verh/iltnisse taug- 
lichen Sorte dadurch wesentlich erleichtert, dab 
ihm die bereits erzielten Versuchsergebnisse als 
verl/iBlicher Wegweiser dienen. Hiermit ist auch 
dem ziel- und planlosen ,,Herumprobieren", das 
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nur zu oft von Mil3erfolg begleitet is{ und viele 
Landwirte mit MiBtrauen gegen eine Neuerung 
erfiillt, sowie zum Festhalten an dem ,,Alther- 
gebrachten" veranlai3t, ein Ende gesetzt. 

Nit  den in einem klimatisch und wirtschaft- 
lich begrenzten Anbaugebiet durchgefiihrten 
SortenanJ~auversuchen ist aber gleichzeitig ein 
zweiter wichtiger Zweck verbunden. Durch Her- 
anziehung unserer einheimischen Zuchtsorten 
in diese Ertragsleistur~gspriifungsversuche er- 
halten wir n~ihefen AufschiflB fiber den Kultur- 
wert derselben. Es ist damit Gelegenheit ge- 
boten, die vielen Sorten auf ihre ~vahre Lei- 
stungsfiihigkeit zu prtifen und in Zukunft nur 
mehr auf einige wenige, vollkommen ent- 
sprechende zu beschr~nken. I)amit kann auch 
so manche tleimisr Sorte ausfindig gemacht 
werden, die bef~higt ist, mit den besten Ztich- 
tungen des Auslandes erfolgreich in Wettbewerb 
zu treten. 

Der durch den mehrj~ihrigen' Anbauversuch 
ermittelte Ertrag einer Sorte ist allein noch nicht 
ausschlaggebend ffir die Verwendung derselben 
als Saatgut. Auch das Ernteprodukt mul3 daher 
w/ihrend der Dauer des Versuches allj/ihrlich 
einer Priifung unterzogen werden, um seinen 
inneren Wert, die Qualit/it festzustellen. Erst 
wemf Ertrag und Qualit~it vollkommen be- 
friedigen, kann die Sorte zum Anbau empfohlen 
werden. Gerade in der heutigen Zeit, ist es ftir 
den Landwirt besonders wichtig, dab seine 
Bodenerzeugnisse in bezug auf Qualit~it den An- 
forderungen des Marktes vollkommen ent- 
sprechen, wenn dieselben einen klaglosen Absatz 
finden sollen. Dies soll ein besonderes Beispiel 
zeigen. 

Als Brotgetreidefrucht wird auch Weizen ge- 
baut, und es ist ftir den Landwirt nicht un- 
interessant zu erfahren, welche Bedingungen der 
Miiller und das  mehlverarbeitende Gewerbe an 
den Weizen stellt. Das Interesse des Miillers 
liegt bei der Verarbeitung der Weizenfrucht 
darin, dab er bestrebt ist, seiner Kundschaft 
st~indig ein in Farbe, Klebergehalt und Back- 
ffihigkeit gleichmSBiges Mehlerzeugnis zu liefern; 
er sieht also vor allem auf die Qualit~it. Er  
nimmt daher gerne glasigen Weizen, weil dieser 
die gr6Bte Menge GrieB und dadurch die 
h6chstm6gliche Menge WeiBmehl liefert, wobei 
nebenher der h6here Klebergehalt des glasigen 
Weizens und die im allgemeinen bessere Back- 
f~ihigkeit dieser Sorten mitbestimmend sind. 
Der Mtiller weiB, dab ihm weiche Weizensorten 
bei der Vermahlung zuviel Schrotmehl liefern, 
das durch den weiteren mechanischen Mahl- 

prozel3 und h6heren Kleiengehalt dunkler wird, 
ohne die M6glichkeit weiterer Reinigung. 

Jene Weizensorte, die ohne Beimischung v0n 
Auslands- oder sonstigen Weizen ftir sieh allein 
zur Vermahlung brauchbar ist, wird nattirlich 
selbst bei minderer Ergiebigkeit auf dem Felde, 
vom Standpunkte des Mfillers aus, als das wert- 
vollste Weizenmaterial erscheinen. 

Dem B/ickergewerbe u n d  dem allgemeinen 
Verbraucherkreise ist bei Bewertung der Meht- 
erzeugnisse, d. h. der Weizenmehle, naturgem~iB 
lediglich die Qualit~tt, die Backf/ihigkeit oder 
der b~ickerische Wert eines Mehles ausschlag- 
gebend. 

Da nun seitens der Miillereien der Einkauf 
yon Qualit~itsweizen derzeit nur auf Grundeiner  
mit dem Mehlpriifungsapparat, einem sogenann- 
ten ,,Brabender-Farinographen", durchgefiJhr- 
ten Voruntersuchung der angebotenen Ware er- 
folgt, so ist seitens des Landwirtes ein sicherer 
Absatz seines Produktes nur dann zu erwarten, 
wenn dem Verbraucher durch den Bezug einer 
einheitlichen, gleichm~il3igen Ware und die damit 
verbundene Vereinfachung der Verarbeitung, 
Nutzen gebracht wird. Dann erst s ind  die 
Miillereien und das mehlverarbeitende Gewerbe 
imstande, dem Landwirt als Produzenten fiir die 
aufgewendete Arbeit und Mtihe einen h6heren, 
angemessenen Preis zu gewfihren und sich v0m 
Auslandsmarkte nur zum Wohle der F6rderung 
des heimischen Qualit~tsbaues unabh~ingig zu 
machen. 

Der Landwirt muB daher die Anforderungen 
d e r  Miiller und des mehlverarbeitenden Ge- 
werbes in allen Belangen, die an ein QualitSts- 
erzeugnis gestellt werden, gewissenhaft erfiillen, 
wenn er mit seinem Bodenerzeugnis einen guten 
Absatz gesichert wissen will. 

Liegen aber gegenteiligen Falles die Verh~tlt- 
nisse so, dab in einem klimatisch und wirt- 
schaftlichgeschlossenemAnbaugebiet der Sorten- 
bau derartig vielseitig geworden ist, dab dadurch 
die Beschaffung einer groBen Menge einheitlicher 
und gleichm/if3iger Ware aus Anlieferungen vieler 
kleiner Partien sehr schwierig ist, hat dies ohne 
Zweifel zur Folge, dab die letzteren im Preise 
gedriickt, d. h. weniger~:gut bezahlt werden. Es 
ist aus diesem Grunde eine begriindete und 
selbstverst/indliche Forderung, die Sortenzahl 
in einem Anbaugebiet auf das allergeringste MaB 
zu beschrSnken und nach Tunlichkeit, soweit es 
eben die wirtschaftliehen Verh~iltnisse des Land- 
-wirtes gestatten, nur solehe Sorten ausznw~ihlen, 
welche sich ffir die 6rtlichen Klima- und Boden- 
verhSltnisse am besten eignen. Dies gilt nicht 
nur ftir das angeftihrte Beispiel, sondern fiir alle 
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Bodenerzeugnisse des Landwirtes, wenn er bei 
den heutigen schwierigen Wirtschaftsverh~lt- 
nissen jene Rentabilit~it erreichen will, die den 
Fortbestand seines Betriebes gew~hrleistet. 

Gegenw~irtig ist die Zahl der in 0sterreich ge- 
bauten Sorten mit Inbegriff der fremdl~indischen 
eine ziemlich groBe. Dadurch wird die LIbersicht 
und auch die Sortenwahl ffir den Landwirt be- 
sonders erschwert. Mit Rticksicht auf die ein- 
gangs erw~ihnten MiBstSnde und Unzuk6mmlich- 
keiten erfolgte seitens des Bundesministeriums 
ffir Land- und Forstwirtschaft, nach eingehen- 
den Beratungen mit den landwirtschaftlichen 
Hauptk6rperschaften, die bundesgesetzliche 
Regelung derselben, durch das Gesetz Nr. 26o 
vom 28. August 1934 fiber die Bezeichnung hoch- 
geziichteter Kulturpflanzen, das einerseits die 
reellen Ziichter vor unlauterer Konkurrenz 
sch/itzen, andererseits den Saatgut beziehenden 
Landwirten die Gew/ihr bieten soll, dab er wirk- 
lich einwandfreies und hochwertiges Saatgut 
zum Anbau bekommt. 

Es wird daher bei der Erstellung von Getreide- 
sortengebieten neben dem Anbauversuch und 
der Qualit~itspriifung der Ernteprodukte,  im be- 
sonderen Aufgabe des sogenannten Sorten- 
registerversuches sein, Sorten, die sich nur dem 
Namen nach unterscheiden oder sich in einem 
klimatisch und wirtschaftlich abgeschlossenen 
Anbaugebiet als ungeeignet erwiesen haben, 
grunds~itzlich auszumerzen. Je strenger diese 
MaBnahme gehandhabt wird, desto fr/iher wird 
der wirtschaftliche Erfolg zu erwarten sein! 
Diese gesetzliche Verffigung wird nicht nur ffir 
den Sachverst~indigen, der die Sortenechtheit 
und Sortenreinheit festzustellen hat, sondern 
auch ftir den Landwirt bei der Sortenwahl, fiir 
den Saatgutvermittler und auch Itir den Ver- 
braucher eine wohltuende, grol3e Erleichterung 
sein. 

Eine ganz besondere Stellung nehmen in dieser 
Hinsicht unsere unveredelten klima- und boden- 
st~indigen Landsorten ein. Es ist besonders die 
erwiesene Ertragstreue und Ertragssicherheit 
dieser Soften gegentiber anderen und Iremd- 
l~indischen Zuchtsorten, die allein nur aus diesem 
Grunde speziell den Gebirgsbauern veranlassen, 
dieselben stets zu bauen. AuBerdem bilden sie 
eine unersch6pfliche Materialquelle fiir die 
Sehaffung neuer Sorten durch ktinstliche Kreu- 
zung und nachfolgender Veredelung. In ihrem 
heutigen Bestande sind sie durchwegs auf streng 
sortengeographisch-6kologische Gebiete be- 
schr~inkt. 

Die yon der Bundesanstalt ftir Pflanzenbau 
und Samenprtifung in Wien, als landwirtschaft- 

lich-botanische Versuchsanstalt, in den Alpen- 
l~indern erriehteten Getreidezuchtstationen die- 
nen ausschlieBlieh diesem Zweck und sind aus 
diesem Grunde in erster Linie dazu bestimmt, 
den Getreidebau ira Rahmen der verbesserten 
alpinen Egartwirtschaft wirksam zu f6rdern. 
Mit der Verbesserung des Egartbetriebes und der 
Ertragssteigerung dureh Verwendung gezfich- 
teten Saatgutes tragen wir dazu bei, die wirt- 
schaftliche Existenz der Berbgauern ganz wesent- 
lich zu erleichtern. - -  Das Sortengebiet der 
bodenst~ndigen Landsorten ergibt sich daher 
yon selbst. 

Worin liegt nun die groBe Bedeutung der 
Schaffung yon Sortengebieten, und welchen 
wirtschaftlichen Vorteil und Nutzen bringt diese 
MaBnahme dem Landwirte einerseits und dem 
Getreidekonsumenten andererseits? 

Es ist eine feststehende Tatsache, dab vor 
allem die im Wege der Ztichtung geschaffenen 
ertragreichen Sorten gr6Bere Leistungen ver- 
btirgen und nur bei Zugrundelegung derartiger 
Sorten fiir den Anbau auch die sonstigen In- 
tensivierungsmittel, wie die Kunstdiingung und 
die bessere Bodenbearbeitung, sich durch ge- 
steigerte Ernteertr~ige bezahlt machen. Baut 
daher der Landwirt nur Zuchtsaatgut solcher 
Sorten an, die an die 6rtlichen Klima- und 
Bodenverh~ltnisse vollkommen angepal3t sind, 
das heiBt, verwendet er nur Saatgut seines zu- 
geh6rigen Sortengebietes, so fiihrt diese MaB- 
nahme zwangsl~ufig zu einem entsprechend 
besseren und der ~iul?eren Beurteilung nach ein- 
heitlichem Ernteprodukt,  das nach gewissen- 
halter, strenger Reinigung n ur gleichm~il3ige 
Marktware darstellt, deren Absatz leichter und 
gesicherter ist, und f/Jr welche auch seitens der 
in Betracht kommenden Abnehmer bestimmt 
h6here Preise bezahlt werden. 

Die Getreidekonsumenten fordern daher be- 
rechtigterweise vom Landwirte deshalb den 
Bezug einer einheitlichen, gleichm~iBigen Ware, 
weil damit eine Vereinfachung und verbilligte 
Verarbeitung der Ernteerezeugnisse verbunden 
ist und das Veredelungsprodukt derselben 
dem allgemeinen Verbraucherkreise, zufolge 
herabgesetzter Gestehungskosten zu einem ganz 
wesentlich verbilligten Kaufpreis angeboten wer- 
den kann. 

Wenn deshalb der seitens des Bundesministe- 
riums fiir Land- und Forstwirtschaft ein- 
geschlagene Weg zielbewuBt und planm~il3ig be- 
gangen wird, kommen wir im Interesse der ge- 
samten Landwirtschaft zu Sortengebieten in 
0sterreich und damit zu einer weitgehenden 



9. Jahrg. 6./7. Heft ~'RIMMEL: Tomatenz t i ch tung  am Mende l - Ins t i tu t  in Eisgrub.  173 

Planwirtschaft auf dem Gebiete der Pflanzen- 
zfichtung und des Pflanzenbaues. 

Die Steigerung der Pflanzenproduktion hat es 
zuwege gebracht, dab der gr6Bte Tell des heimi- 
schen Bedarfes an Nahrungsmitteln aus Pflanzen- 
produkten durch eigene Erzeugung gedeckt 
wird. Die z~ihe und ausdauernde Arbeitskraft, 
welche dem 6sterreichischen Landwirte zu eigen 
ist, berechtigt zur Hoffnung, dab dieser wie bis- 
her alles daran setzen wird, sich im eigenen 
Interesse zu bemfihen, die nur zu seinem 
Vorteil und Wohl geforderten gesetzlichen 
Bedingungen restlos zu erffillen. Fernhaltung 

jeder St6rung des landwirtschaftlichen Pro- 
duktionsprozesses und Schutz des Landwirtes 
vor Konkurrenz sind die einzigen Voraus- 
setzungen daf/ir. 

Zweck und Ziel des Landwirtes muB es nach 
wie vor sein, auch in Zukunft neben der Selbst- 
versorgung dem heimischen Inlandsmarkte stets 
das Beste zu erzeugen und zu liefern, dann 
werden auch seine Ernteprodukte ihren der- 
zeitigen Absatz nicht nur behaupten, sondern 
sich gewiB ein noch gr6Beres Absatzgebiet wie 
bisher zum Wohle der heimischen Landwirt- 
schaft sichern. 

Tomatenzi ichtung am Mendel-Institut in 
Von Franz  Frlmmel,  Brtinn. 

Der Ausgangspunkt der Arbeiten auf dem 
Gebiete der Tomatenzfichtung an dem im Jahre 
I912 gegriindeten Mendel-Institut in Eisgrub, 
damals unter der Direktion yon Professor 
E. v. TSCI~ERMAK stehend, war das Studium der 
Variationsbreite des Formenkreises der Kultur- 
sorten. Ein reiches Sortiment, das stetig er- 
g/inzt, derzeit 2oo Sorten umfaBt, diente als 
Grundlage hierfiir. Folgendes Klassifizierungs- 
schema I hat sich im praktischen Gebrauche 
bew/ihrt. 

Einteilung nach Farbe der Frucht:  

Klasse I. normalrot RRYY. Faktoren- 
Benennung nach M. ERNST- 
SCHWARZ~BaC~ (2) 

,, II. weinrot R R y y  
, ,  III .  gelb rrYY 
, ,  IV. weiB rryy. 

Innerhalb jeder dieser Klassen Einteilung 
nach Fruchtform : 

a) rund OO, glatt 
b) Ilachgebaut 00 ,  glatt 
c) hochgebaut oo, glatt 
d) rund 0 0 ,  gerippt 
e) tlachgebaut 00 ,  gerippt. 

Einteilung nach der Fruchtgr6Be: 
o Durehschnittsgewicht nicht fiber 5 g 
I ,, zwischen 5 und 15 g 
2 ,, I5 und 25 g 
3 ,, 25 und 35 g usf. 

Dieser Klasseneinteilung werden zur n~iheren 

1 HACKBARTH 11. Mitarbei te r  charakter is ieren 
zahlenm~13ig die Frt ihreife durch den Prozentsa tz  
der  Pflanzen,  die an e inem St ichtage reife Fr i ichte  
gebracht haben. 

Eisgrub. 

Charakterisierung jeder Sorte beschreibende Be- 
merkungen beigeffigt, deren wichtigste sind: 

Durchschnittliche F~icherzahl und Fleischig- 
keit der F~icher. 

Ausbildung des Apex zugespitzt-flach-grubig. 
Neigung zum Platzen. 
Wuchs normal DD-Zwergwuchs dd. 
Blat typ normal, Mikadotyp,racemigerum-Typ. 
Absolute Menge der Ernte je Pflanze und ihre 

zeitliche Verteilung. 
Absolute Friihzeitigkeit zahlenm~iBig aus- 

gedrfickt durch Gewicht der Augusternte, aus- 
gedrfiekt in Prozenten der Gesamtnutzernte 1. 

Verl/iBlichkeit der Massenernte ausgedrfickt 
dutch das Gewicht der bei dem ersten Herbst- 
froste vernichteten Fruchtans~tze in Prozenten 
der Nutzernte. 

Die der zfichterischen Arbeit zun~tchst vor- 
schwebenden Zuchtziele waren neben der selbst- 
verst~indlichen Forderung nach m6glichst hohem 
Ertrag, runde, glatte Fruchtform yon normal- 
roter Farbe und mittlerer Gr6Be, welche eine 
bessere Transportf/ihigkeit 1 bedingt als die da- 
mals weit verbreiteten gerippten Formen und 
vor allem m6glichste Frfihreife. Unter den 
Sorten, welche diesem Zuchtziele nahe kamen, 
spielten die auch heute noch l:edeutungsvollen 
Sorten Coopers first crop, D/inische Export,  
Lukullus eine Rolle. Die diesen Typen nahe- 
stehende Sortengruppel deren Zahl inzwischen 
durch zahlreiche Neuheiten recht angewachsen 
ist, bezeichnen wir kurzweg als Cooperstyp. 

1 {3ber die ztichte~ische ]gearbeitung der Trans-  
portf~thigkeit tiegen grundlegende Vorarbei ten  aria 
lX{tincheberg vor (4). 


