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ORIGINAL: franzosisch 

DATUM: 20. April 1990 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

ERSTE VORBEREITENDE SITZUNG ZUR 

REVISION DES UPOV-0BEREINKOMMENS 

Gent, 23. bis 26. April 1990 

SORTENBEGRIFF 

Vom Verbandsburo erstelltes Dokument 

Einfuhrung 

1. Auf seiner funfundzwanzigsten Tagung bat der Verwaltungs- und Rechts
ausschuss das Verbandsburo, ein Dokument tiber den Sortenbegr iff zur Vor 1age 
auf seiner nachsten Tagung vorzubereiten (siehe Absatz 50 von Dokument 
CAJ/XXV/2 Prov.). Auf seiner dreiundzwanzigsten ordent1ichen Tagung beschloss 
jedoch der Rat, die Arbeiten zur Vorbereitung der diplomatischen Konferenz den 
Vorbereitenden Sitzungen fiir die Revision des Uebereinkommens anzuvertrauen. 
Das verlangte Dokument wird somit dieser Sitzung vorgelegt. 

2. Es wird bekanntlich vorgesch1agen, eine Begriffsbestimmung fiir "Sorte" in 
einem revidierten Wortlaut des Uebereinkommens aufzunehmen. Der auf der vierten 
Sitzung mit internationalen Organisationen und der funfundzwanzigsten Tagung 
des Verwaltungs- und Rechtsausschusses vorgelegte Vorschlag lautete wie folgt: 

•rm Sinne dieses Uebereinkommens ist: 

ii) Sorte: eine Pflanze oder ein Pflanzenteil, oder eine Ge
samtheit von Pflanzen oder Pflanzenteilen, die im Hinblick auf ihre 
Merkmale als eine Einheit zum Zweck des Anbaus oder einer anderen 
Benutzungsart angesehen wird". 

3. Die durch diesen Vorschlag ausgelosten Diskussionen sind in Absatzen 49 
bis 65 von Dokument IOM/IV/10 (die sich jedoch auf alle Begriffsbestimmungen 
beziehen) und in Absatzen 30 bis 50 von Dokument CAJ/XXV/2 Prov. festgeha1ten. 
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Diese Ber ichte liefern wertvolle Angaben sowohl tiber die Entwicklung der De
bat ten als auch tiber den Sortenbegr iff selbst und den dam it in zusammenhang 
stehenden Fragen. 

Elernente der Taxonomie 

4. Bevor in den Sortenbegriff eingegangen wird, sollten e1n1ge Elernente der 
Taxonornie, das heisst der "Kunde der Klassifikationsregeln fur Lebewesen" 
(Petit Robert), erlautert werden. 

5. Wer die Vielfalt der Natur in den Griff bekommen will, beginnt damit, die 
einzelnen Elernente zu identifizieren und zu klassifizieren und die Kategorien 
zu benennen. Irn Bereich der Biologie bedienen sich Systematik und Nornenklatur 
der Art als grundlegender Einheit. Nach von Wettstein ist die Art die Gesamt
heit der Individuen, die in allen dem Beobachter wesentlich erscheinenden Merk
rnalen untereinander und mit ihren Nachkornrnen ubereinstirnrnen. Nach einer anderen 
Definition ist die Art die Gesamtheit der Individuen, die sich tatsachlich oder 
potent iell kreuzen und die sexuell von anderen ahnlichen Gesamthei ten abge
trennt sind. 

6. Es ist nicht Zweck dieses Dokuments, die oben aufgefuhrten oder sons two 
vorgeschlagenen Definitionen zu diskutieren. Festgehalten werden soll lediglich 
die zentrale Rolle des Beobachters (Sachkundigen): Er bestimmt die wesentlichen 
Merkrnale und die Aehnlichkeit, die verlangt wird, urn zwei Individuen in die 
gleiche Art zu setzen; ferner entscheidet oder schatzt er, dass zwei Individuen 
oder Populationen sich beispielsweise auf der gleichen Seite der sexuellen 
Schranke befinden. Hervorgehoben werden soll noch die Rolle der von Fall zu 
Fall getroffenen besonderen Entscheidungen, und zwar insbesondere irn Pflanzen
reich, in dem die vegetative Vermehrung, eine etwaige sexuelle Unvertraglich
keit innerhalb der Arten, die relative Leichtigkeit der interspezifischen 
Kreuzungen und die grosse Toleranz fur chromosomale Variationen die Aufgabe der 
Taxonornie erheblich erschweren. So werden beispielsweise Pflanzen auf unter
schiedlichen Ploidiestufen - die deshalb nicht oder nur schwer kreuzbar sind -
oft in eine Art zusarnmengefasst. Wie aus dem folgenden ersichtlich sein wird, 
sind diese Erlauterungen in ihren Grundzugen ebenfalls auf den Sortenbegriff 
anwendbar. 

7. Arten, die viele Merkmale teilen und normalerweise von einem gemeinsamen 
Vorfahren abstammen, sind in eine Gattung zusammengefasst. In der wissenschaft
lichen Nornenklatur bestehen die Artennamen aus der Kombination des Gattungs
narnens (gramrnatikalisch ein Nennwort) und des spezifischen Beiworts (oder eine 
adjektivische Form) in dieser Folge. Der Weizen wird beispielsweise Triticum 
aestivurn genannt. Die Gattung und die Art sind somit die zwei Hauptelernente 
der botanischen (und zoologischen) Nomenklatur. Die Gattungen werden wiederum 
in irnrner grosseren Einheiten zusarnmengefasst, deren wicht igsten die Famil ie, 
die Ordnung, die Klasse und die Abteilung sind. 

8. Die Arten konnen auch unterteilt werden, urn Bestande zu unterscheiden, 
die urn so rnehr gemeinsarne Merkrnale haben, als die unterschiedene Einhei t 
kleiner wird. Nachstehend eine Darstellung dieser Einhei ten mit dern Beispiel 
von Kohl (Art Brassica oleracea): 

i) Unterart (gekennzeichnet durch die Abkurzung ssp. - rneist keine Unter
scheidung auf dieser Stufe im Falle von Kohl); 
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ii) Konvarietat (beispielsweise B. oleracea convar. capitata - Gesamtheit 
der Kopfkohle); 

iii) Varietat* (~. oleracea convar. capitata var. sabauda - Wirsing, mit 
gekrauselten Blattern- oder var. capitata- Kopfkohl, mit flachen Blattern); 

iv) Untervarietat (gekennzeichnet durch die Abkurzung subvar.); 

v) Form (~. oleracea convar. capitata var. capitata f. alba - Weisskohl -
oder f. rubra- Rotkohl); 

vi) Unterform und Spezialform; diese Unterteilungen werden insbesondere fur 
Pflanzen benutzt, deren unterschiedliche naturliche Formen nach einfacher 
Auslese als Zierpflanzen benutzt werden, beispielsweise fur Alpenpflanzen). 

Der ubliche Begriff der Sorte (vom Standpunkt der Auswertung der pflanzlichen 
Ressourcen her) 

9. Bereits als der Mensch noch ein Sammler und Jager war, und insbesondere, 
nachdem er auf eine gezielte Auswertung der naturlichen Pflanzenressourcen 
ubergegangen ist, machte er unvermeidlich immer verfeinertere Unterscheidungen 
im verwerteten Material. Diese Unterscheidungen fuhren zu Sorten. Im Tierreich 
fiihren die gleichartigen Unterscheidungen zu Rassen. Es ist hier wichtig, zu 
betonen, dass diese beide Begriffe nicht in den Bereich der wissenschaftlichen 
Klass if ikat ion fallen, sondern ( im wei testen Sinne) wirtschaftliche Begr iffe 
sind. Bei Sorten ergibt sich dies sehr deutlich aus dem Bestehen eines Inter
nationalen Code der botanischen Nomenklatur und eines unterschiedlichen Code 
der Nomenklatur der Kulturpflanzen. 

10. Eine sehr allgemeine Definition der Sorte konnte somit vom wirtschaft
lichen Standpunkt aus wie folgt lauten: 

"Eine Sorte ist eine Unterteilung der Art, die zum Zwecke der 
Verwertung der pflanzlichen Ressourcen dieser Art unterschieden 
wird." 

Solche Unterscheidungen unterliegen nur wenigen Bedingungen: Im wesentlichen 
mussen sie nur zweckmassig (nutzlich) sein. Dies setzt jedoch folgendes voraus: 

i) Die Unterscheidungen mussen innerhalb der Art im Hinblick auf ihre 
Merkmale oder auf andere Elemente, wie die geographische Herkunft (die immer 
noch eine wesentliche Rolle bei Forstbaumen spielt) oder die Bezeichnung 
gemacht werden konnen; 

* Es handelt sich hier urn die botanische Var ietat, die von der Sorte zu 
unterscheiden ist. Urn Verwirrungen zu vermeiden, haben Botaniker das Wort 
"Cultivar" durch Kontraktion von "cultivated variety" geschaffen. In der Tat 
haben sie aber nur weitere Verwirrungen geschaffen: Das Wort wurde insbesondere 
zur Kennzeichnung der Sorten gartenbaulicher Herkunft vorgeschlagen, es wurde 
aber immer mehr im Zusammenhang mit Sorten aus einer Zuchtungsarbeit benutzt, 
urn sie von spontan erschienenen Sorten zu unterscheiden. So wurde zum Beispiel 
im Wortlaut von 1961 des Uebereinkommens das Wort "cultivar" ins Deutsche 
durch "Zuchtsorte" iibersetzt. 
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i i) Weitere Unterscheidungen innerhalb der unterschiedenen Einhei t diirfen 
nicht in niitzlicher Weise gemacht werden konnen (Notwendigkeit einer gewissen 
Homogenitat); 

iii) Die unterschiedene Einheit muss in gewissem Masse dauerhaft sein (Not
wendigkeit einer gewissen Bestandigkeit). 

Diese Bedingungen finden sich auf den nachsten Stufen wieder, und zwar sowohl 
auf der technischen (wirtschaftlichen) als auch auf der wissenschaftlichen 
Stufe. Sie finden sich ebenfalls in Gesetzestexten wieder, und zwar in einem 
Wortlaut, der ihre grosse Variabilitat hervorhebt. 

Der wissenschaftliche Begriff der Sorte (vom Standpunkt der Genetik und der 
Pflanzenzuchtung her) 

ll. Wahrend die meisten Worterbucher und Enzyklopadien sehr mangelhaft den 
Begriff der Sorte definieren, begnugen sich oft die Lehrbucher uber Pflanzen
zuchtung mit allgemeinen Feststellungen oder verzichten ganz auf eine Defini
tion. Ein bevorzugter Aufbau dieser Bucher besteht darin, zuerst die genetische 
Grundlage der Pflanzenzuchtung und dann die verschiedenen Ziichtungsmethoden 
entweder systematisch oder aufgegliedert nach den Vermehrungssystemen der 
jeweiligen Pflanzen darzustellen. Der Begriff Sorte-d. h., was im Einzelfall 
eine Sorte darstellt und welche Eigenschaften im Einzelfall ein bestimmtes 
Material besi tzen muss, urn als eine Sorte darstellend angesehen werden zu 
konnen - ergibt sich dabei aus den wissenschaftlichen und technischen Erlau
terungen. 

12. Dass es keine Trennlinie zwischen dem ublichen und dem wissenschaftlichen 
Begriff der Sorte gibt, bezeugen beispielsweise folgende Definitionen aus 
Lehrbuchern uber Pflanzenzuchtung: 

i) Fur Y. Demarly ("Ginitique et amilioration des plantes", Verlag Masson, 
1977) ist "cultivar" ein allgemeiner Begriff, mit dem jede angebaute genetische 
Struktur benannt wird. 

ii) Fur R.W. Allard ("Principles of Plant Breeding", John Wiley & Sons, 
Inc., 1960) ist die Sorte eine Unterteilung der Art, eine Gruppe von Individuen 
innerhalb einer Art, die sich durch Form oder Funktion von gleichartigen Be
standen von Individuen unterscheiden. 

iii) Fur A. Gallais ("Thiorie de la silection en amilioration des plantes", 
Verlag Masson, 1990) konnte ein Definitionsversuch wie folgt lauten (auf die 
Floskel "kann ... angesehen werden" ist besonders zu achten): 

"Vom Standpunkt der Pflanzenzuchtung aus kann eine Sorte als 
eine kunstliche Population mit enger genetischer Basis und ziemlich 
gut definierten landwirtschaftlichen Merkmalen angesehen werden, die 
mit Hilfe eines bestimmten Erzeugungsverfahrens mehr oder weniger 
prazise vermehrt werden kann." 

Dieser Definition folgt sehr bald eine Abhandlung von funf wesentlichen Sorten
typen: 

- Populationssorten 
- synthetische Sorten 
- Hybridsorten 
- fixierte Liniensorten 
- Klonsorten und ihre Aequivalente. 
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13. Dieser Aufbau wurde ebenfalls im Internationalen Code der Nomenklatur der 
Kulturpflanzen benutzt, in dem der erste Absatz von Artikel 10, der haufig als 
eine Definition angesehen wird, seinen vollen Sinn nur im Zusammenhang mit den 
in Artikel 11 gegebenen Beispielen entfaltet. Diese Artikel sind in der Anlage 
wiedergegeben. Insbesondere ergibt sich die Voraussetzung der Homogenitat nicht 
aus Artikel 10 sondern aus Artikel 11. 

14. Dieser Aufbau wird ebenfalls in diesem Dokument benutzt, da er der hilf
reichste ist. Die Unterscheidungen werden jedoch an das Hauptziel dieses Doku
ments angepasst werden, namlich an die Erlauterung des Sortenbegriffs im 
Zusammenhang mit dem Sortenschutz und dartiberhinaus mit anderen Schutzformen. 

15. Vegetative Vermehrung.- Im Falle der vegetativen Vermehrung wird unter 
Vorbehalt moglicher Mutationen die gesamte Erbsubstanz unverandert von der 
Mutterpflanze auf die Tochterpflanze tibertragen, und zwar durch den Teil der 
ersten, die fur die Erzeugung der zweiten benutzt wird. In diesem Falle ist die 
typische Sorte ein Klan, d. h. nach Artikel 11 des Internationalen Code der 
Nomenklatur der Kulturpflanzen "ein Bestand von Individuen ••• , der ursprting
lich aus einem einzigen Individuum durch vegetative Vermehrung erzeugt worden 
ist". Diese Art von Uebertragung der Erbsubstanz gewahrleistet einen sehr hohen 
Grad an Homogeni tat und Bestandigkei t, die in der Abwesenhei t von Mutat ionen 
absolut sein wtirden. 

16. Diese Definition, sowie einige weiteren des Code, bedtirfen zwei Bemer
kungen: 

i) Der Sortenbegr iff st immt mit dem Begr iff eines Bestandes oder einer 
Menge iiberein, aber nichts steht der Tatsache entgegen, dass eine Klonsorte 
durch ein einziges Individuum vertreten werden kann. Ursprtinglich besteht ein 
Klan nur aus einem einzigen Individuum oder sogar einem Teil davon, wenn er aus 
einer Knospenmutation ("Sport") entstanden ist. In .ihrer Untergangsphase kann 
eine Sorte nur noch durch ein einziges Individuum vertreten sein. Uebrigens 
steht auch nichts der Ansicht entgegen, dass ein Individuum, das eine Einzel
pflanze bleiben wird, als eine Sorte darstellend angesehen werden kann, wenn 
die Voraussetzung der Unterscheidbarkei t erftillt ist ( ist diese Pflanze von 
Pflanzen einer anderen Sorte nicht unterscheidbar, dann gehort sie zu dieser 
anderen Sorte). Die Ztichter benutzen tibr igens wahl los die Worter "Pflanze", 
"Sorte", "Hybrid" oder "Kreuzung" im Rahmen ihrer Programme fur die Ztichtung 
vegetativ vermehrter Pflanzen. 

ii) Ein Klan kann in ahnlicher Weise durch ein Pflanzenteil vertreten 
werden, wenn, sollte man die Definition auf die herkommliche Verwertungsweise 
(die Landwirtschaft), abstellen, dieses Teil die Erzeugung einer ganzen 
Pflanze ermoglicht. In dieser Hinsicht ist der kleinste Teil, der einen Klan 
vertreten kann, eine Zelle mit ihrer Zellwand oder ohne diese (Protoplast). 
Mit dieser Feststellung muss also die Auffassung abgelehnt werden, wonach eine 
Sorte nur in bezug auf ganze Pflanzen tiber einen gesamten Vegetationszyklus 
existiert. 

17. Der Internationale Code der Nomenklatur der Kul turpflanzen bez ieht s ich 
in Artikel 10 Absatz e auf besondere Klone, die sich vom Normaltyp durch ihren 
Wuchsstand unterscheiden, der durch angemessene Fortpflanzungsverfahren er
halten wird. Es ist bekannt, dass die endgiiltige Form eines Baumes durch die 
Wahl des Stecklings gewissermassen beeinflusst werden kann (insbesondere bei 
Nadelholzern), dass es Jungformen gibt (die In-Vitro-Vermehrung erzeugt oft 
solche Formen) und dass Viren, virenartige Partikel und Bakterien erhebliche 
Variationen auslosen konnen. Fur die Zwecke des Sortenschutzes konnen solche 

•) 
,) 
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unterschiedliche Formen, die nicht auf genetisch bedingte Faktoren zuriickzu
fiihren sind, keineswegs als Sorten angesehen werden*. 

18. Generative Vermehrung.- Bei der generativen Vermehrung, die im Falle der 
h6heren Pflanzen tiber den Samen geht, erh~lt jede Tochterpflanze eine H~lfte 

der in dem Zellkern befindlichen Erbsubstanz von der Mutterpflanze und die 
andere H~lfte von der Vaterpflanze. Bei jeder Generation ergibt sich also eine 
Verschmelzung ( "Rekombination") zweier komplement~rer H~lften. Drei Befruch
tungssysteme sind zu unterscheiden: die Selbstbefruchtung, die Fremdbefruchtung 
und die voll oder teilweise kontrollierten Kreuzungen. 

19. Im Falle der Selbstbefruchtung stammen die zwei Half ten der Erbsubstanz 
von der gleichen Pflanze. Durch aufeinanderfolgende Selbstbest~ubungen vermin
dert sich bei jeder Generation der Grad der Heterozygotie eines urspriinglich 
aus einer Kreuzung stammenden Materials urn die H~lfte (ein Individuum ist 
heterozygot oder mischerbig, wenn es fiir ein bestimmtes Gen zwei unterschied
liche Informationen - oder Allele - aufweist). Die vollst~ndige Homozygotie 
bewirkt, dass eine Pflanze die Gesamthei t ihres Erbguts auf ihre Nachkommen 
iibertragt. Die auf eine solche Reinerbigkeit beruhende Sorte ist eine reine 
Linie. 

20. Es ergibt sich aus den oben aufgefiihrten Erkl~rungen, dass eine einzige 
Pflanze oder ein einziger Samen eine reine Liniensorte vertreten sowie fort
pflanzen kann. Die Homogenit~t und die Best~ndigkeit solcher Sorten sind 
h6chstgradig. 

21. Bestimmte Pflanzen sind nicht selbstbefruchtbar, beispielsweise wegen 
einer Selbststerilit~t (der Pollen einer Pflanze kann die Bliiten dieser Pflanze 
nicht befruchten) oder reagieren auf eine erh6hte Homozygotie durch ein Nach
lassen der Wiichsigkeit (Inzuchtschw~chung). In diesem Fall sind die Sorten 
Populationen. Eine Populationssorte besteht aus unterschiedlichen Pflanzen, 
die gemeinsame Merkmale aufweisen, welche diese Population von den anderen 
unterscheiden. Die Homogenit~t ist somit relativ. 

22. In ihrer einfachsten Form entsteht eine Populationssorte aus der Massen
vermehrung, mit oder ohne Auslese, einer natiirlichen Population (Ecotyp oder 
Landsorte) oder einer kiinstlichen Population. Sie kann nur durch einen Bestand 
an Pflanzen oder Samen vertreten sein, der urnfassend genug ist, urn die Ueber
tragung aller in der Population bestehenden Merkmale unter Beibehaltung der 
Frequenz dieser Merkrnale zu gew~hrleisten. 

23. Die Populationssorten bieten wegen ihrer Heterogeni t~t keine rnaxirnalen 
Leistungen; ferner sind sie nicht irnmer leicht zu erhalten. Systeme kontrol
lierter Kreuzungen sind deswegen erfunden worden, urn diese Nachteile zu iiber
winden. Die Erzeugung von Hybridsorten stiitzt sich bei Mais auf folgende 
Grunds~tze: 

* Hier handelt es sich um einen der Griinde, aus welchen die UPOV sich fur 
die Definition der Sorte nicht auf den Internationalen Code der Nornenklatur der 
Kulturpflanzen verlassen kann. Ein 
dass der gegenwartige Wortlaut 
scheint, w~hrend die Fassung von 
ein landwirtschaft- lich wichtiges 

weiterer Grund ergibt sich aus der Tatsache, 
des Code jede Unterscheidung zuzulassen 
1961 eine Unterscheidung forderte, die auf 
Merkmal abgestellt war. 
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i) Zlichtung von Linien ("Inzuchtlinien", da sie durch erzwungene Selbst
befruchtung oder durch Geschwisterkreuzungen erzeugt werden) und Hinnahme der 
daraus entstehenden Inzuchtschwachung; 

ii) Kreuzung in grossem Massstab zweier fUr ihre Kombinationseignung ausge
wahlten Linien und Verkauf des so erzeugten Saatguts an die Landwirte (Einfach
hybride) oder 

iii) Kreuzung 
fachhybride zur 
Doppelhybride. 

dieser Einfachhybride mit einer Linie oder einer anderen Ein
Erzeugung gewerblichen Saatguts einer Dreiweghybride bzw. 

24. Die Einfachhybride aus zwei homozygoten Linien ist vollig homogen, denn 
sie besteht aus Pflanzen mit dem gleichen Genotyp; Dreiweg- und Doppelhybriden 
sind in den durch das Erbgut der Elternlinien festsetzten Grenzen heterogen, 
wobei die Struktur der Heterogenitat durch die Gesetze der Genetik bestimmt 
wird. 

25. Sat man das Erntegut aus gewerblichem Hybridsaatgut aus, so muss man 
liblicherweise einen Leistungsverlust von bis zu 20 % bei Kornermais hinnehmen. 
Aus diesem Grunde muss sich der Landwirt jedes Jahr neues Saatgut aus dem 
Handel besorgen, das durch Wiederholung des oben aufgeflihrten Zyklus erzeugt 
wird. Diese Wiederholung sichert die Bestandigkeit der Sorte ( der Zyklus ist 
in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d des gegenwartigen Wortlauts des Uebereinkom
mens erwahnt). 

26. Die liblicherweise durch die Heterosis erzielte Leistungserhohung (der 
Heterozygot weist hohere Leistungen als seine homozygoten Eltern auf) ist nicht 
der einzige Vorteil der Hybridzlichtung. Diese wird bei vielen fremdbefruchten
den sowie immer mehr bei selbstbefruchtenden Arten benutzt. Unterschiedliche, 
manchmal sehr verfeinerte Verfahren werden benutzt, urn die heiden sich ergan
zenden Vermehrungssysteme zu erhalten: die Selbstbefruchtung bei der Zuchtung 
und Erhaltung der Elternlinien und die Fremdbefruchtung bei der Durchfuhrung 
der Kreuzungen. Dieses Schema wird ebenfalls mit Variationen angewandt, und 
zwar bei der Auswahl der Eltern (Verwendung von Populationen, mehr oder weniger 
fixierten Linien, Klonen), bei der Bewaltigung der Kreuzung (Erzeugung von 
Semihybridsorten) und bei der Zahl und Verwicklung der Kreuzungen (bei Weizen 
hat man beispielsweise in Erwagung gezogen, die Generation aus der Vermehrung 
einer Einfachhybr ide in den Handel zu br ingen, was zu einer vereinfachten 
synthetischen Sorte flihren wtirde). 

27. Eine synthetische Sorte entsteht theoretisch aus der Kreuzung einer Anzahl 
Komponenten (theoretisch mindestens flinf) untereinander, die aus Einzelpflan
zen, Linien oder Klonen bestehen konnen, und der Verwertung des Ergebnisses 
dieser Kreuzungen entweder auf der Stufe dieser Gene rat ion ( "Syn 1" notiert) 
oder einer weiteren Generation. Da sich die genetische Struktur von einer Gene
ration auf die anderen verandert, muss die in den Handel gebrachte Generation 
festgesetzt werden. Das Schema der synthetischen Sorten und ahnlicher Sorten -
denn auch hier sind viele Variationen moglich - beschrankt sich immer mehr auf 
fremdbefruchtende Pflanzen, die nicht zur Selbstbefruchtung gezwungen oder 
wirtschaftlich schwer als Selbstbefruchter behandelt werden konnen, insbeson
dere auf Futterpflanzen. 

28. Die Hybridsorten und die synthetischen Sorten konnen nur fortgepflanzt 
und dauerhaft verwertet werden, wenn man tiber ihre Komponenten und die Formel 
ihrer Zusammensetzung verfligt. 

' .. '· 
·J 
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Der technische Sortenbegriff (vom Standpunkt der Saat- und Pflanzguterzeugung 
her) 

29. Die technische Wirklichkeit weicht meistens mehr oder weniger vern theore
tischen Modell ab, und zwar aus vielen Grunden, die hier am Falle der Klone 
und der Linien durch Beispiele erlautert werden. 

30. Bei der Vermehrung von Klonen besteht stets die Gefahr der Mitvermehrung 
von Mutationen. Klonsorten konnen somit als Zusammensetzungen ahnlicher Klone 
vorkommen (auf diesen Fall verweist Artikel 11 Absatz a) des Internationalen 
Code der Nomenklatur der Kulturpflanzen). 

31. Die Liniensorten sind selten vollig homozygot, entweder weil der Ausgangs
stamm eine Restheterozygotie aufwies (diese betragt statistisch 1,5 % bei der 
siebten Generation nach der Kreuzung, die mit F7 notiert wird), oder weil 
dieser Stamm aus sehr ahnlichen Linien zusammengesetzt wurde. Schliesslich un
tersteht die Saatguterzeugung den Ungewissheiten der Mutationen, der zufalligen 
Bestaubung durch fremde Pollen und der Saatgutmischungen. Toleranzen sind somit 
insbesondere fiir die Homogenitat erforderlich. 

32. Der praktische Sortenbegriff muss also sehr flexibel sein, auch wenn der 
theoretische Sortenbegriff sehr prazise ist, und zwar auf zwei Stufen: 

i) auf der Stufe der Anerkennung eines bestimmten pflanzlichen Bestandes 
als Sorte; 

ii) auf der Stufe der Anerkennung der Zugehorigkeit eines bestimmten Mate
rials an eine bestimmte Sorte. 

Die Flexibilitat betrifft alle drei Kriterien (Unterscheidbarkeit, Homogenitat 
und Bestandigkeit), die in Absatz 10 eben erwahnt sind, sowie die Form von 
Voraussetzungen fiir die Erteilung des Sortenschutzes in Artikel 6 des Ueber
einkommens. 

Der Sortenbegriff und das Uebereinkommen 

33. Der gegenwartige Artikel 6 des Uebereinkommens definiert die Schutzvoraus
setzungen in einer allgemeinen Form, die einige Anwendungsbestimmungen erfor
derlich macht, urn den eben aufgefiihrten Variationselementen Rechnung zu tragen. 
Die Ausfiihrungsbestimmungen sind in der Allgemeinen Einfiihrung zu den Priifungs
richtlinien (Dokument TG/1/2), die einfach zu revidieren ist, enthalten. Die 
UPOV ist somit in der Lage, sich unverziiglich an eine neue Situation anzu
passen. 

34. Jedoch haben sich die von der UPOV festgelegten Voraussetzungen im 
Hinblick auf die allgemeine Entwicklung des Sorten- und Saatgutwesens und des 
Konsens unter den Beteiligten als bemerkenswert bestandig erwiesen. Sie ent
sprechen iibrigens den Voraussetzungen, die die grosse Mehrheit der Beteiligten 
der Anerkennung eines Bestandes als Sorte zugrunde legen. Immerhin konnen aber 
unterschiedliche Auffasssungen bei der einen oder anderen Stufe des Sorten
und Saatgutwesens auftreten, so wie dies eben erlautert wurde. 

35. Es ist manchmal notwendig, sich auf den Sortenbegriff im weiten Sinne zu 
beziehen, der iiber die Grenzen der "schutzfahigen Sorte" hinausgeht. Die 
Voraussetzung der Unterscheidbarkeit verlangt beispielsweise einen Vergleich 
mit "jeder anderen Sorte". Unter letzterem Ausdruck ist ein Bestand zu ver
stehen, der nicht notwendigerweise schutzfahig ist. In gleicher Weise muss im 
Verletzungsverfahren ein in den Handel gebrachtes Material, das sich zwar vom 
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Material der geschiitzten Sorte unterscheidet 1 aber nicht deutlich genug 1 als 
der Sorte zugehorend angesehen werden. 

36. Sofern es erforderlich ist1 den Anwendungsbereich des Uebereinkommens zu 
definieren1 wird die Aufnahme einer flexiblen Begriffsbestimmung notwendig 
sein 1 welche den oben erwahnten Faktoren Rechnung tragen kann 1 einschliesslich 
der verschiedenen Formen1 unter denen die unterschiedlichen Sortentypen ver
treten werden konnen. 

[Anlage folgt) 

1 . • i 
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ANLAGE 

AUSZUG AUS DEM INTERNATIONALEN CODE DER NOMENKLATUR DER KULTURPFLANZEN* 

ArtikellO 

Der intemationale Fachausdruck cultivar (abgekiirzt cv.) bezeich
net einen Bestand kultivierter Pflanzen, der sich durch irgendwelche 
(morphologische, physiologische, cytologische, chemische oder 
andere) Merkmale auszeichnet und bei (geschlechtlicher oder unge
schlechtlicher) Fortpflanzung seine sortentypischen Merkmale bei
beh8.lt. 
Oultivar (Sorte) ist die niedrigste Rangstufe, auf der Namen in die
sem Code behandelt werden. 
Dieser Fachausdruck ist abgeleitet von cultivated variety. 
Anmerkung 1: Bei der Erwagung, ob zwei Populationen zur gleichen 
oder zu verschiedenen Sorten gehoren, ist die Art und Weise ihrer 
Entstehung ohne Belang. 
Beispiele: Die Nelke 'William Sim' bringt Farbmutanten hervor, 
die bei weiterer Mutation nicht zu unterscheidende Farbvarianten 
verschiedenen Ursprungs ergeben konnen. Aile nicht unterscheid
baren Farbvarianten wcrden, unabhangig von ihrem Ursprung, als 
eine Sorte bohandelt. 

Die Tabe.ke- beschrieben als 'Mac Nair 30' tmd 'NC 2326'- stellen 
nur eine Sorte dar, obwohl ihre Resistenz gegen Phytophthora para
aitica var. nicotianae von verschiedenen Wildarten herriihrt. Durch 
ihre vorhandenen Merkmale konnen sie nicht unterschieden werden. 
Anmerkung 2: Der Begriff cultivar unterscheidet sich wesentlich 
von dem botanischen Begriff varietas; diese ist eine Rangstufe 
unterhalb der Art. 
Botanische Varietaten tragen stets Namen in lateinischer Form, 
die durch den Botanischen Code geregelt werden. 
Anmerkung 3: Der Begriff cultivar ist gleichbedeutend mit variety 
im Englischen, variete im Franzosischen, variedad im Spanischen, 
variedade im Portugiesischen, varietd oder razza im Italienischen, 
oorieteit oder ras im Niederlandischen, Sorte im Deutschen, aort in 
skandinavischen Sprachen und im Russischen, p'inchung im Chine
sischen und hinahu im J apanischen, wenn diese \V orter verwendet 
werden, urn eine Kulturvarietat zu bezeichnen. 
Anmerkung 4: Die Fachausdriicke cultivar und Sorte (im Sinne von 
Kulturvarietiit) sind gleichbedeutend. 
Bei Vbersetzungen oder Bearbeitungen des Codes fiir besondere 
Zwecke kann im Text cultivar, Sorte oder der entsprechende Aus
druck in anderen Sprachen verwendet werden. 

Anmerkung 5: Ueblicherweise besteht eine Sorte aus einem 
Teil einer Art, einer botanischen Varietat oder einer son
stigen botanischen Rangstufe, unter welcher sie eingeordnet 
wird. Eine Sorte kann jedoch mit einer dieser Rangstufen 
iibereinstimmen. 

Anmerkung 6: Wenn eine Forstbaumsherkunft sich durch ein 
oder mehrere Merkmale auszeichnet und bei der Fortpflanzung 
ihre auszeichnenden Merkmale beibehalt, kann sie als eine 
Sorte behandelt werden. 

* Entnommen aus Encke/Buchheim, Zander - Handworterbuch 
der Pflanzennamen, Verlag Eugen Ulmer, 1972, mit Anpassun
gen vom Verbandsbiiro an den Wortlaut von 1980 des Code. 
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Sorten unterscheiden sich in der Art und Weise ihrer Fortpfl.anzung. 
So lassen sich z. B. folgende Kategorien von Sorten unterscheiden: 
a) Eine Sorte, die aus einem oder mehreren annahernd gleichen 
Klonen besteht. 
Ein Klon ist ein Bestand von Individuen (die auch Chimaren sein 
konnen), der urspriinglich aus einem einzigen Individuum durch 
vegetative Vermehrung erzeugt worden ist, z. B. durch Stecklinge, 
Teilung, Pfropfung oder obligate Apomixis. 
Individuen, die aus einer von der Mutterpfl.anze unterscheidbaren 

. Knospenmutation vermehrt worden sind, stellen eine eigene Sorte 
dar. 
Beispiele: Fraxinu.s excelsior ··westhofs Glorie'; Kartoffel 'Bintje'; 
Cynodon dactylon 'Coastal'; Syringa vulgari8 'Decaisne'; Rubus 
nitidoidu 'Merton Early'. 
b) Eine Sorte, die aus einer oder mehreren ahnlichen Linien ge
wohnlich selbstbefruchtender Individuen oder aus Inzucht-Linien 
gewohnlich fremdbefruchtender Individuen besteht. 
Beispiele: Triticum aestivum 'Marquis'; Zea mays 'Wisconsin 
153 A'; - .. 

Anmerkung: Eine zusammengesetzte Multiliniensorte kann als 
eine einzige Sorte oder als eine Mischung unterschiedlicher 
Sorten behandelt werde. 

c) Eine Sorte, die aus fremdbefruchtenden Individuen besteht, 
welche genetische Unterschiede aufweisen konnen, die aber ein oder 
mehrere Merkmale besitzt, durch die sie von anderen Sorten unter
schieden werden kann. 
Beispiele: Lolium perenne 'Scotia'; Phlox drummondii 'Sternen
zauber', ein ~misch verschiedener Farbformen, die alle durch die 
gleiche sternformige Gestalt der Blumenkrone gekennzeichnet sind; 
M edicago sativa 'Ranger', deren Originalsa.atgut aus der Kreuzung 
von 5 durch Samen vermehrten Linien stammt, von denen jede 
unter Isolierung weiter erhalten wird. 

d) Eine Sorte, die aus einem Bestand von Individuen besteht, der 
jedesmal durch Kreuzung neu gewonnen wird. Das schlie13t ein: 
Einfach-Hybride, Doppel-Hybride, Dreiweg-Hybride, Top-Crosses 
und Sorten-Bastarde. 
Beispiele: Sorghum 'Texas 610', eine Einfach-Hybride; Mais 'US 
13', eine Doppel-Hybride, die aus 4 lnzuchtlinien entstanden ist; 
Mais 'H-611 ', ein Sorten-Basta.rd zwischen 'Kenya Flat \Vhite' und 
'Ecuador 5i3'. 

e) Eine Sorte, die aus einem oder mehreren annahernd glei
chen Klonen besteht, welche einen Wuchsstand aufweisen, der 
sich eindeutig von dem npraalen Wuchsstand unterscheidet, 
und die durch angemessene Fortpflanzungsverfahren erhalten 
wird. 

Beispiele: Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Intermedia', 
eine Jungform; Sequoia sempervirens 'Prostrata', eine 
liegende Form; Picea abies 'Pygmaea', ein Hexenbesen. 

[Bnde des Dokuments] 


