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Konsums keine so einheitlichen sind, sondern 
st/indig wechseln. So werden insbesondere in 
den letzten Jahren nicht nur seitens der Privat- 

haushalte, sondern auch seitens 
der Konserven- bzw. Priiserven- 
industrie die sogenannten Wachs- 
sorten in steigendem MaBe bevor- 
zugt. Es ist daher iiberaus wert- 
voll, daft die Schotenfarbe schon 
mit voller Deutlichkeit am Frucht- 
knoten erkannt werden kann. So 
zeigen Fruchtknoten yon gelbscho- 

Abb .... tigen Sorten efne intensive Gelb- 
Fruchtknoten 

einerPfefferoni- f/irbung, die selbst be/ jungen, 
Nate. noch nicht ge6ffneten Blfiten wahr- 

zunehmen ist. Damit erscheint die Trennung 
nach Farbengruppen schon im Jugendzustand 
der Pflanze gesichert. 

Nicht so scharf ist die Trennung nach Formen- 
gruppen m6glich. Unter- 
scheiden wir der Haupt-  
sache nach spitze, stumpfe 
und runde Schotenformen, 
so ergeben sich hinsichtlich 
Frucht und Fruchtknoten 
f01gende Wechselbeziehun- 
gefl : 

S#itze oder spitz zulau- 
]ende Sorten, wie sie durch 
den Pfefferoni oder Elefan- 
tenriissel-Typus repr~sen- 

Abb. II. Fruchtkaoten tiert werden, zeigen einen 
einer stumpfschotigetl  s o , r e ,  ungegliederten, gleichfalls 

spitz zulaufenden Frueht- 
knoten (Abb. io). Bei stump/en Sorten ist der 
Fruchtknoten schwach kegelf6rmig und mehr, 
weniger stark gerippt (Abb. II), w/ihrend er 
bei runden Sorten (z. B. paradeisfrfichtiger 
Paprika, Kalvillpaprika) eine ausgesprochen 
runde Form aufweist (Abb. 12). Innerhalb 
dieser Gruppen ist, soweit nach dem unter- 
suchten Material geurteilt werden darf, eine 
weitere Sortenunterscheidung nieht m6glich. 

Dessen ungeachtet mfissen aber such diese 
Wechselbeziehungen als aul3erordentlich wert- 
roll  bezeichnet werden, da gerade bei Paprika 
die Formen- und Farbentrennung besonders 
wichtig erscheint. Solange die Zahl der im 
Handel befindlichen Sorten nicht zunimmt und 
vor allem solange keine bestimmten Anforde- 
rungen hinsichtlich Schotengr6ge und Schoten- 
gewicht gestellt werden, ist 
der Fruchtknotenanalyse die 
gleiche Bedeutung einzu- 
r/iumen, da sie vorl~iufig 
genfigt, um den Anbauwert 
einer Sorte zu beurteilen 
und den Sortentypus zu 
charakterisieren. 

Abb. I~. Frucht- 
Z u s a m m e n f a s s u n g .  knoten einer runden 

Sorte. 

I. Blfitenuntersuchungen bei 
Tomaten und Paprika haben ergeben, dab be- 
stimmte Wechselbeziehungen zwischen dem 
Fruchtknoten und der reifen Frucht bestehen, 
welche selbst bei jungen, noch nicht ge6ffne- 
ten Bliiten gewisse Rfickschltisse auf den 
Sortentypus zulassen. 

2. Bei Tomaten gliedern sich diese Wechsel- 
beziehungen in unmittelbare und mittelbare. 
UnmitteIbare Wechselbeziehungen bestehen zwi- 
schen Zahl der Fruchtknotenrippen und Zahl 
der Samenkammern, Form und Gestalt des 
Fruchtknotens und Form und Gestalt der 
Frucht. Mittelbare Wechselbeziehungen sind 
zwischen Zahl der Fruchtknotenrippen einerseits 
und der Fruchtgr613e bzw. dem Fruehtgewicht 
andererseits nachzuweisen. 

3- Bei Paprika gliedern sich die aufgefundenen 
Wechselbeziehungen in Form- und Farbbezie- 
hungen. Die Formbeziehungen erm6glichen die 
Vorausbeurteilung der Frucht (Schoten) nach 
den Gesichtspunkten spitz, stumpf und rund, 
die Farbbeziehungen nach den Farben grfin und 
gelb. 

(Aus der ]3iologischen Reichsanstalt ffir Land= und ForstwirtschMt, Berlin-Dahlem.) 

Sortenschutz dutch Registrierung. 
Von K. SnelI. 

Die Zfichtung neuer Soften yon landwirt- 
schaftlichen Kulturpfianzen ist in Deutschland 
eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, die 
vom Staate gef6rdert, aber nicht finanziert wird. 
Um die Zfichtungsarbeiten durchffihren nnd 
selbst leben zu k6nnen, mul3 dem Ztichter daher 

ein entsprechender Verdienst aus seinen Erzeug- 
nissen zufiiel3en. Er  hat daher ebenso wie der 
Erfinder auf industriellem Gebiet ein Anrecht 
auf Schutz seines geistigen Eigentums. DaB ein 
solcher Sehutz friiher nicht bestand, zeigen uns 
die yon der Gesellschaft zur F6rderung deutscher 
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Pflanzenzucht vor dem Jahre 1933 durchge- 
fiihrten Prozesse, die meist wegen nebens~ich- 
lieher Verfehlungen, nicht aber wegen der in 
Wirklichkeit vorliegenden widerrechtlichen Aus- 
nutzung der Ziichtung eines anderen zur Be- 
strafung ffihrten. Man hat daher schon vor IO 
und mehr Jahren ein Sortenschutzgesetz ange- 
strebt. Im Jahre 193o hat sich eine Kommission 
des Reichsrates sehr ausIiih~rlich mit dem Ent-  
wurf eines solchen Gesetzes befal3t. Es wurde 
eine Reihe yon Sitzungen abgehalten und nicht 
nut  die Ziichter, sondern anch Sachverst~lldige 
aus den Kreisen der Wissenschaft und der 
praktischen Landwirtschaft geh6rt. Dabei hatten 
auch die Juristen ein gewichtiges Wort mitzu- 
reden. Allgemein war man abet so sehr yon den 
Grunds~itzen des Warenzeiehengesetzes befangen, 
daft man sich nicht einigen konnte und der 
Gesetzelltwurf immer wieder abge~ndert werden 
muBte. Man legte auf die rechtliche Durchffih- 
rung des Sortensehutzes groBen Wert und setzte 
hohe Geldstrafen auf Umtaufung und mil3- 
br~iuchliche Benutzung einer Neuziichtung. Das 
Gesetz ist niemals in Kraf t  getreten, besonders 
wohl aueh deshalb nicht, well der Reichstag 
damats mit anderen Dingen zu sehr besch~iftigt 
war. 

Inzwischen hatten die yon der Arbeitsgemein- 
schaft fiir Saatenanerkennungswesen eingesetz- 
ten wissenschaftlichen Kommissionen die er- 
forderlichen Grundlagen fiir die Registrierung 
der Sorten erarbeitet. Man h~tte die Registrie- 
rung mit dem Patentgesetz in Verbindung 
bringen k6nnell, obwohl es sich bei dem 
Patelltgesetz um etwas grundsitzlich Ver- 
schiedenes handelt. Die Arbeiten der Re- 
gisterkommissionen hiitteI1 in Deutschland 
die M6glichkeit gegeben, auf Grund eines Gut- 
achtens der zust~ndigen Registerstelle ein Patent 
zu erteilen. Die Ausdehnung des Pate ntgesetzes 
auf landwirtschaftliche Sorten tieB abet so viele 
Schwierigkeiten erwarten, dab man glaubte, 
davon absehen zu mfissen. In Amerika hat  man 
aus diesem Grunde auch llur einen beschr~inkten 
Sortenschutz durch ein Gesetz geschaffen, dessert 
Schutzbestimmungen sich auf solehe Kultur- 
pflallzen beziehen, die durch Stecklinge ver- 
mehrt werden. 

Der Reichsn~ihrstand ging nun nach Uber- 
nahme der Registerarbeiten einen grunds~itzlich 
anderen Weg, der viel besser noch als ein Patent  
zum Ziele ffihrte. W~hrend das Patentgesetz es 
dem Patentinhaber iiberlfiBt, fiber seine Reehte 
zu wachen, wird dutch die Registrierung in 
Verbindung mit der Saatenanerkennung die 
miBbr~iuchliehe Benutzung einer Sorte yon 

vornherein verhindert. Eine Inanspruchnahme 
der Gerichte ist dadurch in keinem Falle not- 
wendig. Die Kennzeichnung der Sorte gesehieht 
rein objektiv durch Festlegung der botanischen 
Sortenmerkmale. Der praktische Wert der Sorte 
wird dabei nicht beriicksichtigt. Es werden also 
auch Sorten registriert, die sehr bald schon 
wieder als unbrauchbar ausgemerzt werden. 
Dureh die Registrierung sind aber die Soften 
noch nicht sogleich zum Handel zugelassen. 
Die Selbst~indigkeit einer Neuziiehtung wird 
dem Ziichter bescheinigt. Diese Bescheinigung 
stellt aber nur eine der Unterlagen dar, die vom 
Reichsn~hrstand ffir die Anerkennnng gefordert 
werden. Hier spielt die Bewertung (Ertrags- 
I//higkeit, Widerstandsf~higkeit gegen Krank- 
heiten, Gebrauchswert) eine groBe Rolle. Die 
Bewertung geschieht in den Reichssortenver- 
suchen. Es kann daher nicht mehr vorkommen, 
dab die Erfahrung tiber den Wert oder Unwert 
einer Sorte auf Kosten der praktischen Land- 
wirte gewonnen wird. Friiher konnte eine wert- 
lose Neuzfichtung mit  groBer Reklame in dell 
Handel gebracht werden. Heute ist das nicht 
mehr m6glieh. Durch Verordnung des Reichs-  
ministers ftir Ern~hrung und Landwirtschaft 
wurde der Reichsn~ihrstand erm~ichtigt vorzu- 
schre iben--  und das ist der springende P u n k t - - ,  
dab nur anerkannte, d .h .  auf Sortenechtheit 
kontrollierte Saaten in den Handel gebracht 
werden diirfen. Anerkannt werden aber nur 
Saaten yon solchen Sorten, die in die Reichs- 
sortenliste aufgenommen sind. Bevor also eine 
Sorte in den Handel kommt, muB sie in die 
Reichssortenliste aufgenommen und das Saatgut 
dieser Sorte in jedem Fall durch Feldbesichti- 
gung auf Sorteneehtheit und Gesundheitszustand 
gepriift worden sein. Die in die Reichssortenliste 
aufgenommenen Soften genieBen also dureh die 
Registrierung und die st~indige Kontrolle bei der 
Anerkennung einen voltkommenen Sehntz. 

Fiir den Ziichter bietet die Registrierung aber 
noch einen weiteren Schutz. Er  kann auch die 
noch in Bearbeitung oder Vermehrung befind- 
lichen aussichtsreichen Neuziichtungen registrie- 
ten und dadurch vor miBbrSuchlicher Benutzung 
schiitzen lassen. Das ist besonders von Wich- 
tigkeit, wenn die Neuziichtung auf fremden 
Giitern vermehrt  wird. DaB diese M6glichkeit 
einem Bediirfnis entspraeh, m6ge daraus hervor- 
gehen, dab im Durchschnitt der letzten IO Jahre 
bei Kartoffeln allj~ihrlich rund 12o Neuziich- 
tungen, yon denen nur ein kleiner Teil wirklich 
anerkannt wird und dann in den Handel kommell 
kann, registriert wurden. Im Fr/ihjahr eines 
jeden Jahres wird dann von der Registerstelle 
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durch  Umfrage  festgestel l t ,  welche yon diesen 
Zuch ten  wei te r  bea rbe i t e t  werden - -  und daher  
wel ter  geschfi tzt  werden m/issen - -  und welche 
aufgegeben werden und daher  ausfal len k fnnen .  
Die Zahl  der  bei den Pr/ i fungen auf Selbst / indig-  
ke i t  zu ber i icks icht igenden Vergleichssorten i s t  
infolgedessen ein Vielfaehes der  in der  Reichs-  
sor tenl is te  aufgeffihrten.  Wie  es technisch rnfg-  
l ich ist,  solche Pr i i fungen mi t  e iner  so grol3en 
Zahl  yon Sorten e inwandfre i  durchzuf i ihren,  
dar f iber  soll an andere r  Stelle be r i ch te t  werden.  
H ie r  soll te n u t  gezeigt  werden,  wie in Deutsch-  
land  durch  die Reg i s t r i e rung  der  Sor~en in Ver- 
b indung  mi t  der  S a a t e n a n e r k e n n u n g  ein un- 
mit te lbarer  Sehutz  des geist igen E igen tums  der  
Zfichter  ohne ein besonderes  Gesetz ausge/ ib t  

wird.  Keine Neuzt ichtung wird zmn Hande l  
zugelassen,  die n icht  yon der  zust~indigen 
Regis ters te l le  nach  wissenschaf t l ichen Grund-  
s/itzen gepr/ i f t  nnd als selbst t indig befunden  
worden ist. Durch  die Anerkennung  des Saat -  
gutes  wird die Sor tenech the i t  s t / indig kont ro l -  
l iert .  Der  Reichsn / ihrs tand  a!s s t~ndige Or- 
gan isa t ion  ha t  also dem Zfichter  die Sorge 
abgenommen,  fiber seine Rechte  zn wachen.  
E r  ve rh inde r t  durch seine E in r i ch tnngen  die 
migbrf iuchl iche Verwer tung  einer Ziichter-  
sorte.  Verfehlungen k f n n e n  n ich t  vo rkommen ,  
S t ra fandrohungen  er / ibr igen s i c k  Die Verant-  
wor tung  l iegt  bei den Regis ters te l len  und bei  
den Landesbauernschaf t en ,  die die Anerken-  
hung  ausfiben. 
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O Handhuch der Vererbungswissenschaft. I.irsg. v. 
E. BAUR t u. 1~{. t-IARTMANN. Liefg. 23 (II v). 
Genmutation. I. Allg. TI. Von H. STUBBE. 
9o Textabb.  429 S. BeNin: Gebr. Borntraeger 
1938. 1~{. 6o.-- .  

Der vorliegende Artikel  des , ,Handbuches der 
Vererbungswissenschaft" behandelt  die allgemei- 
hen Fragen, die sich an die Erscheinung nnd das 
experimentelle Studium der Genmutat ion knfipfen, 
also ein Gebiet, das man infolge seiner zentralen 
Bedeutung und seiner vielfgltigen Beziehungen zu 
anderen Problemen der Genetik und deren Grenz- 
gebiete Ms eines der wichtigsten der allgemeinen 
Biologie ansprechen mu~3. So is~ ein s tat t l icher  
Band yon 429 Seiten entstanden, der das bislang 
umfassendste Nachschlagewerk fiber die Mutations- 
forschung darstellt .  Im allgemeinen ist  die Lite- 
ra tnr  bis MiLte 1937 verarbei le t  worden. Am Be- 
ginn der Darstellung wird ein historischer Uber- 
blick fiber die Mutat ion yon der Entdeckung des 
Chelidonium laci~iatum im Jahre 159o bis zu 
DE VRIES und dem Einsetzen der experimentellen 
Vererbnngswissenschaft gegeben. Der Haupt te i l  
des Werkes wird in drei Abschnit te gegliedert:  
Das Wesen des Gens und der Genmutation,  Quan- 
t i ta t ives  Studiunl des lV~utationsvorganges und 
Natur  des Gens. Im erseen Abschni t t  werden die 
allgemeinen Grundlagen unserer heutigen Kenntnis  
yon Gen und Genmutat ion geklfirt und eingehend 
besprochen. u  den hier behandelten Einzel- 
problemen seien u . a .  genannt  die verschiedenen 
Erscheinnngen der Genmanifestierung, die Zeit 
des Auftretens yon Mutationen w/ihrend der Onto- 
genese, wobei die somatisehen Mutationen Be- 
rticksichtigung erfahren, Labi l i tg t  der Gene und 
mult iple Allelie. Der zweite Hauptabschni t t  be- 
handel t  die eigenttiche experimentelle ~{utations- 
forschung, also die kfinstliche Auslfsung yon 
Genmutat ionen durch kurzwellige Strahlen und 
die ErkennLnisse der Strahlengenetik, ferner die 
Auslfsung yon Mutationen durch Temperatur-  
einwirkungen, dutch Behandlung mit  Chemikalien 
sowie dutch kombinierte Einwirkungen oder andere 
Einfltisse, z. B. Ernghrungsbedingungen. Im letz- 

RATE.  
ten Abschnit t  werden die Vorstellungen besprochen, 
die man sich heute fiber die Natur  der Gene und 
des Mutationsvorganges macht. Das nmfangreiche 
Literaturverzeichnis bildet  den BeschluB des Ban- 
des, dem ein spezieller Tell folgen wird. 

Schmidt (Mtincheberg/Mark). 

Studies on the genetic basis of chlorophyll formation 
and the mechanism of induced mutating. (Unter- 
suchungen tiber die genetische Grundlage der 
Chlorophyllbildung nnd den Mechanismus indu- 
zierLer l~futationsvorg~nge.) Von A. GUSTAFS-  
SON. (Inst. of Genet., Univ. of Lund, Sval@ 
Sweden.) Hereditas (Lund) 24, 33 (1938). 

Frfihere cytologische Beobaehtungen des Verf. 
yon r6ntgenbestrahlten, dann gekeimten Gersten- 
samen (Hordeum dislichum nutam, Goldkorn) stell- 
ten die hier vorliegenden genetischen Wirkungen 
in Aussicht. Mehr als 5oo aufgetretene Chlorophyll- 
Mutationen sind in die Phgnotypengruppen Albina, 
Xantha ,  Viridis, Alboviridis und Tiger geordne• 
yon denen Albina und Tiger durchschnitt l ich in 
der grfBeren Individuumzahl  je ~hre  auftreten. 
Diese )~hren zeigen keine Steri l i tgt  im Gegensatz 
zu solchen, aus denen Xantha,  Viridis und Albo- 
viridis entstehen. Aus der Sterili t~t der Ausgangs~ 
ghren und der geringeren Individuenzahl  in den 
Aufspal{ungen der F1 schliel3t Verf., dab diesen 
3/Iutationen erhebliche )~nderungen der Chromo- 
somenstruktur  zugrunde liegen (, ,Makromutatio- 
hen"). In den ,,Mikromutationen": Albina und 
Tiger werden fi, nderurzgen einzelner Geue oder 
Gengruppen vermutet.  Ftir  grfbere Struktur-  
/~nderung der Makromutat ionen spricht welter ihre 
Dihybriden(-synthetische)-Letal i tat ,  die besonders 
in der Verbindung Xantha- -Vi r id i s  erheblich ist. 
I s t  Albina einer der Partner,  so sind die Spaltungs- 
zahlen weniger gestfr t .  Die Abweichungen vom 
gesuchten ZahlenverS~ltnis in den einzelnen Mu- 
tat ionen sind gametisch bedingt und nicht zygo- 
tisch, denn sowohl Homo- als Heterozygoten 
haben eine unverminderte Keimkraft .  Verf. hat te  
s beobachtet,  dab ktihl aufbewahrte und 
darnm wasserreichere Samen (A-Serien) st~trkere 
Chromosomen-Fragmentat ionen aufweisen als 
trockene (B-Serien). Dementsprechend t ra t  in den 


