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einen gew6hnlichen Steckling zu behandeln, da 
dann zwar die Bewurzelung erfolgt und auch die 
Bl~itter austreiben, die Bltitenk~tzchen aber im 

Abb. 3. ~ Salix purpurea x viminalis • ~ Salix daphnMdes. 
(Mittlerer Zweig unbefruchtet.) 

allgemeinen abfallen. Die einfach in Wasser ge- 
steckten Zweige entwickeln die Bliiten, und es 
1/il3t sich ohne j ede Schwierigkeit die Bestfiubung 

vollziehen, und ebenso reifen dann die Samen 
vollkommen normal aus. Auch diese Zweige 
bewurzeln sich dann weiterhin und treiben 
Bt/itter. Sobald die Bewurzelung erfolgt ist, 
wird am besten s tat t  Wasser in die Kulturgef/i/3e 
eine Kzcovsche L6sung gegeben. Wie Abb. 2 
zeigt, besteht zwischen Zweigen, die sich in einer 
Nthrl6sung befinden, und solchen in Leitungs- 
wasser ein betrfichtlicher Unterschied in der 
Entwicklung und der Ernfihrung der reifenden 
Samen. 

Die Samen reifen in etwa 17--2 4 Tagen und 
k6nnen, wenn man die Zweige kurz vor der Reife 
wieder einbeutelt (Pergamintiiten), ohne Verlust 
aufgefangen werden. Die Samen werden alsbald 
ausges~t und keimen bei gentigender Feuchtig- 
keit und Lichtintensit~t sofort. In einem Falle 
waren die Cotyledonen schon nach 3 Stunden 
entfaltet. Die Samen mtissen vollkommen un- 
bedeckt auf der Erde liegen, auch die geringste 
Bedeckung verhindert die Keimung. 

Man kann diese Methode auch benutzen, um 
im Freien abgebltihte Zweige mit  weiblichen 
K~itzchen jederzeit zu ernten und dann in Ruhe 
im Gew~ichshaus die Samenreife abzuwarten. 
Sehr gut ist diese neue Methode auch dazu 
geeignet, um Weidenarten, die zu ganz ver- 
schiedenen Zeiten bltihen, zu gleichzeitigem 
Bliihen zu bringen; man braucht  dann nur 
je nach Bedarf die Zweige ktihl oder warm 
zu halten. Abb. 3. 

Wahrscheinlich wird diese Methode auch fiir 
Kreuzungen yon Pappelarten (Populus) ver- 
wendbar sein. 

K u r t  y o n  R i i m k e r  z u m  7 0. G e b u r t s t a g e .  

Von O. Al~10el, Berlin-Dahlem. 

Am 23. Juli d. J. vollendet Geheimrat Prof. 
Dr. Dr. h. c. KU~T YON Rt~MI~ER sein 7 o. Lebens- 
jahr, ein Tag, an dem sich das Gedenken vieler 
nach Emersleben richter, um wenigstens im 
Geiste sich denen anzuschlieBen, die als Ver- 
treter  der praktischen Landwirtschaft  und der 
Wissenschaft pers6nlich erscheinen werden, um 
dem Jubilar  die herzlichsten Gltickw/insche dar- 
zubringen. 

Mit stolzer Freude sehen alle interessierten 
Kreise auf ihren nunmehr 7oj/ihrigen Fach- 
genossen, der den gr613ten Teil unserer modernen 
Landwirtschaft  nicht nur mit  erlebt, sondern 
mit  entwickelt hat. Die Freude ist um so 
gr6Ber, als er nicht nur in kSrperlicher und gei- 
stiger Frische unter uns weilt, sondern weil er 

auch heute noch der Ftihrer ist, de r e r  in seinem 
bisherigen Leben uns war. Als er in seiner 
Jugend die praktische Landwirtschaft  erlernte, 
die ibm Familienerbteil war, hat te  er wohl zu- 
n~ichst im Auge, wie sein Vater seine Kenntnisse 
auf eigener Scholle zu verwerten. Aber die ganze 
Lage der Landwirtschaft  in damaliger Zeit hat  
ihn bestimmt,  die wissenschaftliche Laufbahn 
zu ergreifen und damit einer yon denen zu 
werden, die an dem grogen Aufschwung, den 
unsere Landwirtschaft in den letzten 5o Jahren 
genommen hat, an ffihrender Stelle teilgenom- 
men haben. 

Schon die praktische Ausbildung und der 
Gang seiner Studien, die er in Halle, Poppels- 
dorf und Hohenheim absolvierte, zeigen das 



i. Jahrg. 4. Heft Kurt yon Riimker zum 7 o. Geburtstag 127 

Bestreben, seine Ausbildung vielseitig zu ge- 
stalten, und diese Vielseitigkeit ist eine yon den 
Grundlagen ffir seine zahlreichen Lebenserfotge. 
Nit  seiner Dissertation ,,Die Veredelung der vier 
wichtigsten Getreidearten", mit  der er in Halle 
im Jahre 1886 promovierte, gab er seiner Arbeit 
eine Spezialrichtung, die er durch seine Habili- 
ration in GSttingen mit  der ArJoeit ,,Anleitung 
zur Getreidezucht" weiter vertiefte. Aber er ist 
stets weft davon entfernt geblieben, ein ein- 
seitiger Spezialist zu 
werden. Wie alle Spe- 
zialisierung nur auf 
dem Boden umfassen- 
der und allgemeiner 
Studien fruchtbar 
werden kann, so zieht 
sich auch bei yon  
Rt3~KER wie ein roter 
Faden durch seine 
ganze wissenschaft- 
liche Bet/itigung die 
vielseitige Arbeit auf 
dem Gesamtgebiete 
des Pflanzen- und 

Ackerbaues, und 
wenn man die Liste 

seiner zahlreichen 
Verfffentlichungen 

durchgeht, so findet 
man neben seinen 
Zfichtungsarbeiten in 
fast gleichem Aus- 
mal3e solche fiber 
Ackerbau und spe- 
ziellen Pflanzenbau 
sowie die mit  hinein- 
spielenden Fragen der 
Betriebslehre. Nicht 
weniger wichtig sind 
auch seine zahlrei- 
chert Arbeiten fiber 
Unterrichts- und Ver- 
suchswesen sowie sei- 
ne Stellungnahme zu 
allgemeinen Fragen der Land- und Volkswirt- 
schaft. 

An/?er seiner T~itigkeit als Forscher gab ihm 
seine Berufung als ordentlicher Professor nach 
Breslau und sp~iter nach Berlin Gelegenheit, auch 
als akademischer Lehrer aufzutreten, und wer j e- 
mals als sein Schfiler in seinen Vorlesungen geses- 
sen hat  oder als Hf r e r  seinenVortr~igen beiwohnte, 
der weil3, wie er seinen akademischen Beruf yon 
der idealenSeite anffagte,die in dem akademischen 
Lehrer den aufrechten Diener derWahrheit  sieht. 

Seine Klarheit des Denkens und seiner Darstel- 
lungsweise sowie die Unentwegtheit, mit  der er 
seine i3berzeugung stets vertreten h a t ,  sind wohl 
mit der Grund dafiir, dab seine Forschungsergeb- 
nisse sich in den weitesten Kreisen verbreiteten. 

Aber auch fiber seinen engeren Beruf als For- 
scher und Lehrer hinaus hat er zeit seines 
Lebens sich dem allgemeinen Wohle der deut- 
schen Landwirtschaft gewidmet; dafiir zeugt 
seine langj~ihrige intensive Mitarbeit in der 

Deutschen Landwirt- 
schafts - Gesellschaft 
und der Gesellschaft 
zur Ffrderung deut- 
scher Pflanzenzucht. 
Wenn er trotz seiner 
groBen Erfolge als 
Forscher und Leh- 
rer vorzeitig sein 
Lehramt aufgegeben 
hat, so geschah dies 
deshalb, weil er die 
Sehaffung der Ver- 
suchsmfglichkeiten, 
wie er sie ffir unbe- 
dingt notwendig hielt, 
in Berlin nicht errei- 
chert konnte. Seine 
T~tigkeit, die er nach 
seinem Rficktritt  im 
eigenen Betriebe ent- 
faltete, zeigt deutlich, 
wie recht er mit  
diesem Schritt getan 
hat ;  denn vieles yon 
dem, was er seitdem 
geleistet hat, wfirde 
er unter  den beeng- 
ten Verh~iltnissen in 
Berlin nicht haben 
leisten kfnnen.  

Auf Einzelheiten 
seiner Arbeiten einzu- 
gehen, geht fiber den 
Rahmen diesesGliick- 

wunsches hinaus. Zudem ist eine Wiirdigung 
v. Ri3MKERS soeben in Heft  IO der ,,Beitrfige 
zur Pflanzenzucht" aus der Feder Dr. Kt~I~ZZs 
erschienen, und auBerdem wissen alle seine 
Fachgenossen und die grol3e Zahl derer, die 
ein offenes Auge ffir die Vorg~inge in der 
Landwirtschaft  in den letzten Jahrzehnten 
haben, was die deutsche Landwirtschaft  und 
damit  die gesamte deutsche Volkswirtschaft 
seinen Arbeiten zu danken hat. AuBer dem 
Forscher und Lehrer gilt aber unser heutiger 
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Gltickwunsch auch dem Menschen, der durch 
seine Eigenschaften sich iiberall F reunde  er- 
worben hat ,  die am heut igen Tage in herz- 
licher Verehrung seiner gedenken. 

M6chte er in alter Frische und  voller Arbeits-  
kraf t  uns erhal ten bleiben und in gewohnter  
Freudigkei t  weiter mi twirken  an dem Wieder-  
aufbau  unseres Vater landes!  

K6niglicher Hofphotograph Kt~hlewindt, K6nigsberg i. Pr. 
Eine Gruppe yon Teilnehmern der gemeinsamen Tagung der GeselIschaft zur F6rderung Deutscher Pflallzenzucht und der Vereinigung ft~r 

angewandte Botanik vom 29. Jun i  bis i .  Juli  1929 ill K6nigsberg i. Pr. 

R e f e r e n t e n e n t w u r s  e lnes  Saat-(Pflanz~)gut-  
g e s e t z e s .  

Erster Abschnitt.  
Schutz der Ztichter. 

w i. 
Neue, durch Ziichtung gewonnene Soften yon 

Kulturpflanzen werden zugunsten des Ztichters 
nach MaBgabe dieses Gesetzes geschtitzt. 

w  
Pflanzensorten gelten als neu, wenn sie sich von 

anderen Sorten, die zur Zeit der Anmeldung (w 3) 
im Verkehr sind oder zur Erlangung des Schu~zes 
angemeldet oder bereits eingetragen sind (w 4), 
durch wesentliche, erbliche, ~tui3ere oder innere 
(morphologische oder physioIogische) Eigenschaf- 
tell, die auf experilnentelle Weise IIachweisbar 
sind, unterscheiden. 

Sorten, die durch Aiislese aus einer im Verkehr 
befindlichen oder angemeldeten oder bereits ein- 
getragenen Sorte gewonnen werden, mfissen auBer- 
dem t?;igenschaftei1 alifweisen, die einen erheblichen 
Fortschrit t  bedeuten. Ein erheblicher Fortschrit t  

kann auch dann vorliegen, wenn seine Wirkung 
r~tumlich begrenzt ist. 

w 
Soften, ftir die der Schutz dieses Gesetzes ver- 

langt wird, sind bei der Reichskommission zum 
Schutze yon Pf lanzenzt ichtungen--  Kommission - -  
(w 14) mit  der Bezeichnung, unter der die Soften 
in den Verkehr gebracht werden sollen, in deut- 
scher Sprache schriftlich anzumelden. Nachtr~g- 
lithe VerXnderungen in der Bezeichnung angemel- 
deter oder eingetragener Soften sind der Kom- 
mission binnen 3 Monaten schriftlich anzuzeigen. 
Warenzeichen werden ftir angemeldete Sorten nu t  
zugelassen, wenn der Nachweis ihrer Eintragung 
in die Zeichenrolle des Patentamtes erbracht wird. 

In  der Anmeldung sind die ~ul3eren oder inneren 
(morphologischen oder physiologischen) Eigen- 
schaften, die nach Ansicht des Anmelders die Neu- 
heir der angemeldeterl Soften begrtinden, geliau 
zu beschreiben. Die Kommission kann Bestim- 
mungen fiber die solistigen Erfordernisse der An- 
meldungen erlassen. 

Bei der Anmeldung ist eine Gebtihr IIach Mai3- 
gabe eines besonderen Tarifs (w167 18, 29) einzu- 
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zahlen. Wird die angemetdete Sorte nicht ein- 
getragen, so wird die HAlite der Gebfihr ers~attet. 

54. 
Stellt die Kommission die Neuheit einer an- 

gemeldeten Sorte lest, so veranlaBt sie die Ein- 
tragung in das Register geschtitzter Pflanzensorten 
- -  Register - - .  In  der Feststellung ist anzugeben, 
dutch welche Eigenschaften die Sorte sich yon 
anderen Soften unterscheidet. 

Die Eintragung muB den Namen nnd Wohnsitz 
des Anmelders, die Bezeichnung der Sorte sowie 
die Zeit der Anmeldung und Eintragung angeben. 

Die Eintragungen sind in bestimmten Fristen 
bekanntzumachen;  _~nderungen in der Person des 
Eingetragenen werden anf Antrag, -~nderungen in 
tier Bezeichnung der Sorte yon Amts wegen im 
Register vermerkt. Die Einsicht in das Register 
nnd  die Anmeldungen, auf Grund deren die Ein- 
tragungen erfolgt sind, steht jedermann frei. 

55 .  
Gegen dell ]3escheid, durch den ein Antrag auf 

Eintragung zurfickgewiesen wird, kann der Antrag- 
steller innerhalb eines Monats nach der Zustellnng 
{w 29) t3eschwerde einlegen. 3/Iit der Einlegung der 
Beschwerde ist ffir die I<osten des Beschwerde- 
verfahrens eine Gebfihr nach MaBgabe des Tarifs 
zu zahlen; erfolgt die Zahlung nicht, so gilt die 
Beschwerde als nicht erhoben. 

56 .  
Liegt einer Eintragung eine schutzf~hige neue 

Sorte im Sinne des w 2 nicht zugrunde, oder ist 
die Sorte bereits ffir einen anderen auf Grund 
einer frfiheren Anmeldung eingetragen, so hat 
jedermann gegen den Eingetragenen Anspruch auf 
L6schung. 

57. 
Zus~tze zur Bezeichnung yon Saat- oder Pflanz- 

gut, die dieses als Originalsaat- oder Pflanzgut 
kennzeichnen, sind nur  ffir eingetragene Sorten zu- 
l~ssig. W~hrend der Dauer der Schutzfrist (5 II) 
k6nnen die eingetragenen Sorten als ,,amtlich ein- 
getragen" bezeichnet werden. Nach Ablauf der 
Schutzfrist k6nnen diese Sorten weiterhin mit  Zu- 
s~tzen bezeichnet werden, die sie als Originalsorten 
kennzeichnen. 

Falls in einem Warenzeichen ffir Ackerbau-, 
~'orstwirtschafts- oder G~trtnereierzeugnisse, das 
zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der 
Zeichenrolle des Patentamtes eingetragen ist, ein 
Zusatz der genannten Art sich befindet, streicht 
alas Pa ten tamt  auf Antrag diesen Zusatz, wenn 
nicht  der Zeicheninhaber dem Patentamt  nach An- 
drohung der Streichung die Eintragung in das 
Register nachweist. Das Pa tentamt  streicht auf 
Antrag den Zusatz auch dann, wenn die Sorte, 
die der Zusatz betrifft, im Register gel6scht wird. 
Der Antrag anf Streichung ist gebfihrenfrei. 

w  
Wer erste oder zweite Absaat (Nachbau) yon 

einer fiir einen anderen geschfitzten Sorte unter  
Angabe des Namens (der Firma) oder der Zucht- 
at~ttte des Zfichters oder der Bezeichnung der 
Sorte oder unter  ttinweis darauf als Saat- oder 
Pfianzgut (Absaat, Nachbau) sehriftlich anbieten, 
feilhalten, verkaufen oder sonst in den Verkehr 
bringen will, bedarI hierzu der Einwilligung des 
iEingetragenen. 

Bei Saatgut von Kartoffeln bedarf es dieser Ein- 

willigung auch ftir weitere Nachbaustufen, wenn 
sie als anerkanntes (521) Saat- oder Pflanzgut 
(Nachbau) angeboten, feilgehalten, verkauff oder 
sonst in den Verkehr gebracht oder nach dem 
Ausland ausgeffihrt werden sollen. 

Die Einwilligung gilt als erteilt, wenn beim Ver- 
kauf des Originalsaat- oder -pflanzgutes nichts 
Entgegenstehendes vereinbart ist. 

Ist die Einwilligung gem~B Abs. I oder 2 erteilt 
oder gilt sie gem~G Abs. 3 als erteilt, so bedfirfen 
die weiteren rechtm~Bigen Besitzer des Saat- oder 
Pflanzgutes nicht einer erneuten Einwilligung. 

Einer Einwiltigung bedarf es nicht bei unmittel- 
barem Verkehr zwischen Erzeugern und Ver- 
brauchern yon Saat- oder Pflanzgut, wenn ffir 
den Versand keine Transportmittel  benutzt  werden, 
die dem allgemeinen Verkehr dienen. 

59 .  
�9 Weigert sich der Eingetragene, einem anderen 

elne bestimmte Menge seiner Sorte unter  Er- 
teilung der nach w 8 erforderlichen Einwilligung 
gegen angemessene Vergfitung k~uflich zu fiber- 
lassen, oder weigert er sich trotz Angebots einer 
angemessenen Vergfitung, die nach w 8 erforder- 
liche Einwilligung f/Jr die yon dem anderen bereits 
erworbene lX{enge, zu erteilen, so k a n n  die Zu- 
stimmung zu der Uberlassung oder die Einwilligung 
auf Antrag des anderen durch Urteil ersetzt werden, 
wenn dies im 6ffentlichen Interesse liegt. Das Ge- 
richt hat  in dem Urteil die n~heren Bedingungen 
festzusetzen, unter denen die Zustimmung oder die 
Einwillignng erteilt wird. Es kann auch die Sicher- 
heitsleistung ffir die Zahlung der Vergfitung vor- 
schreiben. 

w IO. 

I s t  die Einwilligung erteilt oder dutch Urteil er- 
setzt, oder gilt sie als erteilt oder bedarf es ihrer 
nicht (558, 9), so kann sich der Eingetragene auf 
entgegenstehende Rechte aus dem Gestze zum 
Schutze der Warenbezeichnungen nicht berufen. 

w I I ,  
Die Dauer des Schutzes betr~gt bei Soften yon 

Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Kartoffe!n zu- 
n~tchst 2o Jahre; ffir die Soften der fibrigen Pflanz- 
arten bestimmt die Reichsregierung mit  Zustim- 
mung des Reichsrats die Dauer des Schutzes. Bei 
der Zahlung einer weiteren erh6hten Gebfihr nach 
Maggabe des Tarifs t r i t t  eine einmalige Verl~nge- 
rung der Schutzfrist um io ]ahre ein. Die Ver- 
l~ngerung wird im Register vermerkt. 

Der Lauf der Sehutzzeit beginnt mit  dem auf 
die Eintragung folgenden Tag. 

Wenn die Schutzdauer abgelaufen ist oder der 
Eingetragene w~hrend der Dauer auf den Sehutz 
verzichtet, wird die Eintragung gel6scht. Die 
L6schungen sind in bestimmten Fristen bekannt-  
zumachen. 

w I2 .  
Das Recht aus der Anmeldung oder Eintragung 

geht auf die Erben fiber und kann beschr~nkt oder  
unbeschr~nkt durch Vertrag oder Verffigung von 
Todes wegen auf andere iibertragen werden. 

w I3. 
Die Reichsregieru.n.g kann vom Anmelder oder 

Eingetragenen die Ubertragung des Rechts aus 
der Anmeldung oder Eintragung einer Sorte an 
das Reich verlangen, wenn dies zur nachhaltigen 
Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
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dringend geboten ist. Der Anmelder oder Ein- 
getragene hat in diesem Falle gegenfiber dem 
Reich oder dem Land, alas in seinem besonderen 
Interesse diese {Jbertragung beantragt  hat, An- 
spruch auf angemessene Vergfitung; kommt eine 
Verstgndigung hierfiber nicht zustande, so wird 
die Vergtitung im Rechtswege festgesetzt. 

w I4. 
Die Reichskommission zum Sehutze yon Pflanzen- 

zfichtungen wird beim Reichsministerium ffir Er- 
nghrung und Landwirtschaft erriehtet und besteht 
aus einem st~ndigen Vorsitzenden und stgndigen 
stellvertretenden Vorsitzenden, die yon der Reichs- 
regierung ernannt  und abberufen werden, aus Mit- 
gliedern, die auf dem Gebiete der Pflanzenzucht 
sachverstgndig sind (technischen Mitgliedern) und 
aus Mitgliedern, die die Bef/ihigung zum Richter- 
amt oder h6heren Verwaltungsdienst besitzen 
(rechtskundigen Mitgliedern). Die technischen 
und rechtskundigen Mitglieder werden yon der 
Reichsregierung berufen, und zwar, wenn sie im 
Reichs- oder Staatsdienst ein Amt bekleiden, auf 
die Dauer dieses Amtes, andernfalls auf Lebenszeit 
oder ffinf Jahre. 

Vor Berufung der technischen Mitglieder soll 
der Deutsche Landwirtschaftsrat geh6rt werden. 

Die Reichsregierung kann Iiir die Tgtigkeit in 
der Kommission besondere Vergfitungen fest- 
setzen. Reisekosten werden nach den Vorschriften 
fiber die Berechnung yon Reisekosten der Reichs- 
beamten vergfitet. 

Die Reiehsregierung best immt die Stel!e, bei der 
das Register geschfitzter Pflanzensorten geftihrt 
wird und das Verfahren bei der Eintragung ein- 
schlieBlich der Eintragung des Registers. 

w I5. 
Bei der Kommission werden Abteilungen fiber 

die Entscheidung yon Anmeldungen zur Ein- 
tragung in das Register (Anmeldeabteilungen) und 
solche ~fir die Entscheidung fiber Angelegenheiten, 
die in den w167 5, 6 geregelt sind (Beschwerdeabtei- 
lungen), gebildet. 

Die Anmeldeabteilungen bestehen aus je drei 
Mitgliedern, und zwar aus je zwei technischen Mit- 
gliedern und je einem rechtskundigen Mitglied. 
Die Entscheidungen in den fibrigen Abteilungen 
erfolgen in der Besetzung yon je vier technischen 
Mitgliedern und je einem rechtskundigen Mitglied. 

Die Bestimmungen der ZivilprozeBordnung fiber 
AusschlieBung und Ablehnung der Gerichtsperso- 
hen linden entsprechende Anwendung. 

Zu den Beratungen der Abteilungen k6nnen 
SachverstSmdige, die nicht Mitglieder sind, zu- 
gezogen werden; diese diirfen an den Abstim- 
mungen nicht teilnehmen. 

w i6. 
Wer wissentlich oder aus grober Fahrl/~ssigkeit 

den Bestimmungen des w 8 zuwider eine neue Sorte 
benutzt,  ist dem Verletzten zur EntschRdigung 
verpflichtet. Der Anspruch wegen der Verletzung 
des Schutzrechts verj~thrt in bezug auf jede ein- 
zelne die Verletzung begrfindende Handlung in 
5 Jahren. 

w I7. 
In  btirgerlichen 1Rechtsstreitigkeiten, in denen 

durch Klage oder \Viderklage ein Anspruch auf 
Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes geltend 
gemacht ist,-wird die Verhandlung und Entschei- 

dung letzter Instanz im Sinne des w 8 des Ein- 
ffihrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze 
dem Reichsgericht zugewieseu. 

w i8. 
Im FalIe der Eintragung einer Sorte gilt die bei 

der Anmeldung entrichtete Gebtihr als erste Jahres- 
gebfihr. Mit Beginn des zweiten und jedes folgen- 
den Jahres der Dauer des Schutzes ist innerhalb 
zweier Monate nach der F~tlligkeit eine weitere 
Gebfihr zu entrichten. Wird diese Frist vers~tumt, 
so ist neben der Gebfihr ein tarifmgBiger Zuschlag 
zu entrichten. Der Eingetragene erh~tlt nach Ab- 
lauf der Frist die Nachricht, dab der Sehutz er- 
lischt, wenn nicht binnen einem Monat nach Zu- 
stellung die Gebfihr nebst Zuschlag bezahlt wird. 

Einem Anmelder, der seine Bedtirftigkeit nach- 
weist, k6nnen die Gebfihren ffir die Anmeldung 
und das erste und zweite Jahr des Schutzes ge- 
stundet  und ganz oder teilweise erlassen werden. 
Das nghere hierfiber bestimmt die Reichsregierung. 

w I9. 
Auslgndische Pflanzenzfichter haben auf den 

Schutz dieses Gesetzes nur  dann Anspruch, wenn 
in dem Staat, in dem ihr Wohnsitz oder ihre 
Niederlassung sich befindet, nach einer im Reichs- 
gesetzblatt enthaltenen Bekanntmachung deutsche 
Pflanzensorten entsprechend geschfitzt sind. 

Ein nach Abs. i Schutzberechtigter, der im In-  
land keinen VVohnsitz hat, muB bei der Anmeldung 
einen im Inland wohnhaften Vertreter bestellen. 
Name und Wohnsitz des Vertreters werden in das 
Register eingetragen. Der eingetragene Vertreter 
ist zur Vertretung des Schutzberechtigten in den 
die eingetragene Sorte betreffenden Rechtsstreitig- 
keiten befugt. Der Wohnsitz des Vertreters gilt 
im Sinne des w 23 der ZivilprozeBordnung als der 
Ort, wo der Verm6gensgegenstand sich befindet. 

w 20 .  
Durch Zfichtung gewonnene Sorten, die beim 

Inkraft treten des Gesetzes (w 32 Satz 2) bereits im 
Verkehr sind, mfissen auf Antrag in das Register 
eingetragen werden, wenn sie sich yon glteren 
Sorten gemgB w 2 unterscheiden. Die Reichs- 
regierung bestimmt, welche Auslesen yon Kartof- 
feln, die aus den bis zum i. Januar  I9oo in Verkehr 
gebrachten, durch Zfichtung gewonnenen Sorten 
stammen und bis zum I. Oktober i923 yon den 
im Verzeichnis zu w 23 (Anlage A) aufgeffihrten 
Stel!en auf Grund freiwil!iger Ubung als Original- 
saatgut anerkannt  worden sind, auf Antrag auch 
dann in das Register einzutragen sind, wenn sie 
sich nicht yon glteren Sorten gemgB w 2 unter-  
scheiden. 

Der Antrag auf Eintragung solcher Soften mug 
binnen 2 Jahren nach dem Inkraft t reten des Ge- 
setzes (w 32 Satz 2) geste!lt werden. Bis zum Ablauf 
dieser Frist findet w 7 auf diese Soften keine An- 
wendung, es sei denn, dab vorher ein Antrag auf 
Eintragung zurfickgewiesen wird. 

Zweiter Abschnitt. 

S c h u t z  de r  A n b a u e r .  
i. Titel. 

A n e r k e n n u n g  y o n  S a a t -  o d e r  P f l a n z g u t .  

w 2 I .  
Saat- oder Pflanzgut kann auf Antrag des Er- 

zeugers anerkannt  werden. 
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9 22 .  

Die Anerkennung  von  Saat -  oder  Pf lanzgut  ist  
die Fes ts te l lung der  Sor tenechthe i t  und Sorten-  
re inhei t  sowie des e inwandfreien gesundhei t l ichen 
Zustandes  gem~[3 den nach  w 25 erlassenen An- 
ordnungen.  

w 23. 
Die Anerkennung  yon Saat-  oder  Pf lanzgut  

wird durch Saatenanerkennungss te l len  ausgefibt, 
die im anl iegenden Verzeichnis (Anlage A) auf- 
gef i ihr t  sind. Die Er r i ch tung  neuer  Saaten-  
anerkennungss te l len  ist nu t  beim Nachweis  eines 
dr ingenden 6rt l ichen Bedfirfnisses zul/~ssig und 
bedarf  der  Zus t immung  der  Obers ten  Landes-  
beh6rde und der  Reichsregierung.  

Die Anerkennung  yon Saat-  oder  Pf lanzgut  
durch andere als die nach diesem Gesetz zu- 
gelassenen Stellen ist  verboten .  

9 24- 
Die Saatenanerkennungss te l len  bi lden eine Ar- 

be i t sgemeinsehaf t  ffir das Saa tenanerkennungs-  
wesen beim Deutschen  Landwir t sehaf ts ra t .  Der  
Arbe i t sgemeinschaf t  geh6ren auger  den Saaten-  
anerkennungss te l len  als Mitgl ieder  noch an:  

I. ein yon  der Reichsregierung zu berufender  
Ver t re te r  der  Landwir tschaf tswissenschaf t ,  

2. ein yon  der  Reichsregierung zu berufender  
Ver t re te r  des Pf lanzenschutzdienstes ,  

3- ein Ver t re te r  der Gesellsehaft  zur  F6rderung  
deutseher  Pf lanzenzucht ,  

4. ein Ver t re te r  der Reichsregierung.  
Aufgabe  der  Arbei t sgemeinschaf t  ist der Er lag  

einhei t l icher  Grunds~tze ffir die Anerkennung  yon 
Saat -  oder  Pf lanzgut .  

9 25. 
Die Arbei t sgemeinschaf t  ffir das Saa tenanerken-  

nungswesen regel t  ihre innere Organisat ion ein- 
schlieBlich des S t immverh~l tn isses  der Mitgl ieder  
sowie der  Aufbr ingung  der  Kos ten  und ihre fach- 
l ichen Aufgaben  durch eigene Anordnungen.  Die 
A n o r d n u n g e n  mfissen das Rech t  der  Beschwerde 
rege!n; sie bedfirfen der Zus t immung  der Reichs- 
regierung. 

2. Titel .  
S c h u t z  d e s  V e r k e h r s  m i t  S a a t -  o d e r  

P f l a n z g u t .  

9 26. 
W e r  Saat -  oder  Pf lanzgut  feilh~ilt, anbietet ,  ver-  

kauf t  oder  sonst  in den Verkehr  bringt,  ha t  es 
seiner N a t u r  entsprechend zu bezeichnen. Zur  
Bezeichnung geh6r t  auch die Angabe der  Her -  
kunft ,  soweit  dies auf  Grund des w 29 vorgeschrie-  
ben wird. 

W'er Absaa ten  (Nachbau),  ftir die nach w 8 
Abs. i oder  2 zur Angabe  des Namens  (der Firma) 
oder  der Zuch ts t~ t t e  des Zfichters oder  der Be- 
zeichnung der Sorte oder  zum Hinweis  darauf  die 
Einwil l igung des E inge t ragenen  nicht  notwendig  
ist, m i t  dieser Angabe  oder  mi t  diesem Hinweis  als 
Saat-  oder  Pf lanzgut  schrift l ich anbieten,  feil- 
halten,  verkaufen  oder  sonst  in den Verkehr  
br ingen will, ha t  ausdrticklich die Absaat -  (Nach- 
ban-) Stufe  (z. B. d r i t t e  Absaat ,  v ie r te r  Nachbau)  
schrift l ich anzugeben.  Dies gilt  n icht  ffir den un- 
mi t t e lba ren  Verkehr  zwischen Erzeugern  und Ver- 
brauchern  yon Saat-  oder  Pf lanzgut ,  wenn I fir den 

Versand keine Transpor tmi t t e l  benu tz t  werden, 
die dem a!lgemeinen Verkehr  dienen. 

w 27. 
Be im Verkauf  von Saat-  oder Pf lanzgut  der  im 

anl iegenden Verzeichnis (Anlage B) aufgeff ihrten 
Pf lanzen  ha t  der  Verk~ufer  dem K~ufer  gem~13 den 
n~heren Bes f immungen  in dem Verzeichnis  die Be- 
zeichnung und die Beschaffenhei t  schrif t l ieh anzu-  
geben. Ffir diese schrift l iche Angabe  haf te t  der Ver- 
k~ufer dem J(~ufer wie ffir zugesicherte  Eigensehaf-  
ten. Die schrift l iche Angabe  kann unterbleiben,  
wenn im Einzelfal le  weniger  als die im Verzeichnis  
aufgeffihrten Mindes tmengen  ve rkau f t  werden. 

w 28. 
Wird  Saat-  oder  Pf ianzgut  der im Verzeichnis 

zu w 27 (Anlage B) genannten  A r t  in Verpackungen  
geliefert, so mul3 an diesen ~uBerlich eine Kenn-  
zeiehnung angebrach t  sein, die die n a c h w  27 er- 
forderl ichen Angaben  enth~lt .  Die  Vorschri f t  im 
w 27 Satz 3 gil t  entsprechend.  

Dr i t t e r  Abschni t t .  

A u s f f i h r u n g s -  u n d  S t r a f b e s t i m m u n g e n ;  
I n k r a f t t r e t e n .  

w 29. 
Die Reichsregierung erlXl3t die Ausffihrungs- 

bes t immungen.  Der  Zus t immung  des Reichsra ts  
bedfirfen die t3est immungen fiber die E inr ich tung  
und den Geseh~ftsgang der  Kommiss ion  (w 14), 
fiber das Verfahren vor  dieser einschlieBlich des 
Zustel lungswesens (w 5), fiber den Tarif  (w 3, 18) 
und fiber die Angabe  der  He rkun f t  (9 26). 

9 30. 
Mit  Geldstrafe oder  mi t  GefXngnis bis zu e inem 

Jahre  wird bestraft ,  wer vors~tzl ich 
I. der Vorschri f t  in 9 7 zuwiderhandel t ,  
2. der Vorschri f t  in w 23 zuwiderhandel t ,  

�9 3. nicht  anerkanntes  Saat -  oder  Pf lanzgut  als 
anerkanntes  anbietet ,  feilh~lt, ve rkauf t  oder  sonst  
in den Verkehr  bringt ,  

4- die in den 99 26 bis 28 vorgeschr iebenen An-  
gaben unterl~13t oder  unr icht ig  macht .  

9 3I. 
Mit  Geldstrafe bis zu 15o Re ichsmark  wird be- 

s trai t ,  wer  fahrl~ssig 
i .  der Vorschri f t  in 9 7 zuwiderhandel t ,  
2. der Vorschr i f t  in 9 23 zuwiderhandel t ,  
3. nicht  anerkanntes  Saat-  oder  Pf lanzgut  als 

anerkanntes  anbietet ,  feilh~lt, ve rkau f t  oder  sonst  
in den Verkehr  bringt ,  

4- die in den w 26, 27 und 28 vorgeschr iebenen 
Angaben  unterl~Bt. 

9 32. 
Die Vorschri f ten in den w 14, 15, 2I bis 31 m i t  

Ausnahme der  Vorschr i f ten  in 9 3 ~ Nr. i und in 
9 31 Nr. I t r e ten  mi t  dem . . . . . .  in Kraf t ,  
I m  fibrigen b e s t i m m t  die Reichsregierung mi t  Zu-  
s t immung  des Reichsra ts :  

I. wann  die Vorschr i f ten  in den 99 i b i s  2o, 
9 3 ~  I und w 31 Nr. I in Kra f t  t re ten,  

2. ob und warm die Vorschri f ten in den w i bis  
2o, w 3 ~ Nr. i und 9 31 Nr. i ffir Sorten yon anderen 
im einzelnen zu bezeichnenden Kul turpf lanzen  ir~ 
Kra f t  t re ten.  
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D e u t s c h e  Gcsc l l s chaf t  fllr Vercrbungs-  
w t s s e n s c h a f t .  

Die diesj~ihrige Tagung der Deutschen Gesell- 
schaft ftir Vererbungswissenschaft findet yon 

S o n n t a g ,  d e n  8. S e p t e m b e r ,  
b i s  D o n n e r s t a g ,  d e n  12. S e p t e m b e r ,  

~n T i i b i n g e n  start. 

Vortragsanmeldungen sind an den Schriftfiihrer, 
Prof. Dr. N a e h t s h e i m ,  Berlin-Dahlem, Ins t i tu t  
~iir Vererbungsforschnng zu richten. Den Vor- 
• steht ein Projektionsapparat  sowie ein 
Episkop zur Verffigung. Die Vortragsdauer ist 
auf  2o Minuten festgesetzt. 

Am 7- und 8. September tagt  in Tfibingen die 
Deutsche Pal~tontologische Gesellschaft nnter  Vor- 
sitz yon Prof. Dr. D r e v e r m a n n - F r a n k f u r t ,  mit  
welcher am Naehmittag des 8. September eine g e -  
meinsame Sitzung geplant ist. Vom 12.--14. Sep- 
tember  tagt  im Deutschen Ins t i tu t  ffir ~rztliche 
Mission Tfibingen die Deutsche Tropenmedizinische 
Gesellschaft unter  Vorsitz yon Geheimrat Prof. 
Dr. t3. N o c h t - H a m b u r g ,  zu deren Sitzungen die 
Mitglieder unserer Gesellschaft eingeladen sind. 

V o r l ~ u f i g e  T a g e s o r d n u n g :  

: S o n n t a g ,  d e n  8. S e p t e m b e r .  

Nachmittags 4 Uhr: Gemeinsame Sitzung mit  
der Deutschen Pal~iontologischen Gesellschaft 
im H6rsaal des Physikalischen Instituts.  
Vortrag yon Prof. W e i d e n r e i c h - F r a n k f u r t  
a .M.:  Vererbungsexperiment und verglei- 
chende Morphologie. Anschlie13end Diskussion, 
Vortrag yon Prof. Fede r l ey -He l s ing fo r s :  
Weshalb lehnt die Genetik die Annahme einer 
Vererbung erworbener Eigenschaften ab ? 
AnschlieBend Diskussion. 

Abends 1/~8 Uhr : BegrfiBungsabend, gegeben yon 
der Universit~tt, gemeinsam mit  der Deutschen 
Pal/iontologischen Gesellschaft im Rittersaal 
des Schlosses I-tohenttibingen. 

M o n t a g ,  d e n  9. S e p t e m b e r .  

Vormittags 9 Uhr: I. Sitzung im H6rsaal des 
Physikalischell Insti tuts.  Referat: Prof. F. 
O e h 1 k e r s- Darmstadt  : Entwicklung und Erb- 
lichkeit der Sterilit~t bei den Pflanzen. 
Vortr~ge. 

Naehmittags 3 Uhr: 2. Sitzung. Fortsetzung der 
Vortrgge. 

Naehmittags 1/26 Uhr: Besiehtigung des Bota- 
nisehen Gartens und der Versuchsfelder. 

Abends 8 Uhr: Fiir breitere I<reise. Vortrag yon 
F i n c k h - G a i e n h o f e n :  lJber schw/ibische Fa- 
miliengeschichte. 

D i e n s t a g ,  d e n  io.  S e p t e m b e r .  

Vormittags 1/29 Uhr: Geseh~ftssitzung. 

Vormittags 9 Uhr: 3. Sitzung im H6rsaal des 
Physikalisehen Instituts.  Referat: Prof. M. 
H a r t m a n n-  Dahlem : Die Sexualit~it der Pro- 
tisten und Thallophyten und ihre Bedeutung 
ffir eine allgemeine Theorie der SexualitAt. 
Vortr~ge. 

Nachmittags 3 Uhr: 4. Sitzung. Fortsetzung der 
Vortr~ge. 

Nachmittags 5 Uhr: Abfahrt mit  Oesellsehafts- 
autos nach Calw (Schwarzwald). Dort Ein- 
weihung einer yon der Stadt Calw gestifteten 
Ged~ehtnistafel an dem Geburtshause der 
beiden G ~ r t n e r  und der Arbeitsst~tte K61- 
r e u t e r s .  

Abends 8 Uhr: Abendessen in Calw. 

M i t t w o c h ,  d e n  I I .  September. 

Vormittags 9 Uhr: 5. Sitzung im H6rsaal des 
Physikalischen Instituts.  Referat: Prof. E. 
F i s c h e r - D a h l e m :  Versuch einer Genanalyse 
des Mensehen. Mit besonderer ]3erficksichti- 
gung der anthropologischen Systemrassen. 
Vortr~ge. 

Naehmittags 3 Uhr: 6. Sitzung. Fortsetzung der 
Vortrfige. 

Nachmittags 1/26 Uhr: Abfahrt mit  Gesellschafts- 
autos nach Albhotel Treifelberg (Lichtenstein). 
Dort geselliges t3eisammensein. 

D o n n e r s t a g ,  d e n  12. S e p t e m b e r .  

Vormittags 1/~8 Uhr pfinktlich: Abfahrt in Ge- 
sellsehaftsautos durch den Sch6nbueh nach 
Hohenheiln. Ankunft  9 Uhr. 
Mittagessen in Hohenheim. 

Nachmittags: Gemeinsame Fahrt  nach Stutt-  
gart, Besiehtigung der Stadt und der Wilhelma. 

Fiir die Damen sind Ausflfige nach Kloster 
Bebenhausen, Niedernau, Rottenburg, Hohen- 
entrin.gen oder zum Hohenzollern je nach Wunseh zu 
orgamsleren. Am Mittwoeh ist ffir die Damen vor- 
gesehen, naehmittags bereits den Lichtenstein zu 
besuchen und sich abends mit  den Herren im Alb- 
hotel Treifelberg zu treffen. 

Allgemein: Besiehtigung der medizinischen und 
naturwissensehaftlichen Inst i tute  w~hrend der 
Tagung. 

Das endgfiltige Programm wird den Mitgliedern 
Mitre Juli zugehen. 

D e r  V o r s i t z e n d e :  D e r  S e h r i f t f f i h r e r :  
R. Goldschmidt. H. Naehtsheim. 

Die Gesellschaft zur F6rderung deutscher Pflan- 
zenzucht beabsichtigt ihre n~tchstj~hrige grol3e 
Tagung in "vV i e n abzuhalten. 

Ffir die Schriftleitung verantwortlich: Bernhard Husfeld, Berlin. Verlag VOlt Julius Springer, Berlin W 9. 
Druek:  Buchdruckerei Otto Regel G. m. b. H., Leipzig. 


