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Unionsinstitut flit Pflanzenzucht unter Heran- 
ziehung einer Reihe entsprechender Versuehs- 
stationen durchgeffihrt. Ein bedeutender Tell 
der Kreuzungen bis zu 7oo Kombinationen 
wurde dort selbst in Djetskoje Ssleo vor- 
genommen. AuSerdem ist aber zur Erleichte- 
rung der Arbeit eine groi3e AnzahI von Kreu- 
zungen - -  gegen 2ooo - -  yon Dr. E. PALMOWA 
auf der speziellen Versuehsstelle im subtropi- 
schen Gebiet yon Aserbaidschan auf der Ver- 
suchsstation im Gandsha bewerkstelligt worden. 

Hier gedeihen sowohl Sommer- als aueh 
Winterformen bet Oktobereinsaat vorziiglich, 
und es ist dadurch die Bewahrung wertvollen 
Materials vor Auswinterung gew~ihrleistet. 

Die erste Generation wird ebenfalls in Gand- 
sha aufgezogen, und ihr Ertrag wird vom In-  
stitut ffir Pflanzenzucht an die verschiedenen 
Versuchsstationen des Nordens versandt, um 
aus der F~ die f/ir jedes Gebiet interessanten 
Formen austesen zu tassen. 

Wir sehen somiL dab die vor der Weizen- 
ziichtung liegende Aufgabe, den Weizen nach 
dem Norden der Sowjetunion auszubreiten, eine 
ziemlich komplizierte ist; aber es hat sieh 
schon tier Weg gezeigt, den wir welter zu be- 
schreiten haben. Es set bemerkt,  dab das 
Problem des Sommerweizens flit den Norden 
schneller und leichter getSst sein wird als das 
des Winterweizens. 

Abb. L Das nermaIe X-Chromo- 
sore in tier Speicheldriisenzelle 
yon Drosophif~ melanogas~er 
tr~gt ein Stiick des IV. Chromo- 
sores auf sehlem linken Ende 
(P3_INTEI~, 1934, S. i82, Abb. I3). 

C h r o m o s o m e n s t r u k t u r  VI.  E i n  A u s s c h n i t t  ~. 

Von B. R. Nebel ,  Geneva N.Y., U. S .A.  

Unter Chromosomenstruktur versteht man 
das morphobgische Bild des Chromosoms, so- 
welt es sich mit  den Hilfsmitteln der Mikroskopie 
erfassen l~/3t. Chromosomenstruktur besch/iftigt 
sich vorwiegend mit  dem inneren Feinbau der 
Chromosomen und wird erg&nzt durch Chromo- 
somenmorphologie, unter welchem Begriff Kon- 
turfragen im Vordergrund stehen - -  und durch 

genetisehe Struktur,  
unter welcher man den 
durch das genetisehe 
Exper iment  ersehlosse- 
nen Feinbau, speziell 
die Reihenfolge und 
den Abstand der Erb-  
einheiten des Chromo- 
soms versteht. Das 
Strukturproblem ist 
zellmechanisch und ge- 
netisch yon zentraler 
Bedeutung. 

Der Feinbau der 
Chromosomen der Speicheldrfisenzellen yon 
Drosophila fand k/irzlich durch die Entdeckung 
PalNTeK~ und deren Besprechung durch BRID- 
OES Eingang in die amerikanische Tagespresse. 
Es gelang PAINTER die Konstanz struktu- 
teller Eigenheiten dieser Riesenchromosomen 
festzustellen. Da sich diese Chromosomen, wie 
HEITZ und BAUER gezeigt hatten,  in enger 
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synaptischer Vereinigung homologer Elemente 
befinden, konnte PAINTER Inversionen und 
Translokationen durch die flit diese charak- 
teristisehen Sehleifen- und Gabelbildungen nach- 
weisen (siehe Abb. I). BRWGZS 
erkl/irte die Riesenhaftigkeit 
der , ,Spei"chromosomen %l- 
gendermagen: Diese sollen als 
,,Kabel" aufgefal3t werden und 
aus mehreren (wohl ether Po- 
tenz yon 2) Genffiden, weiche 
einander parallel taufen, be- 
stehen. Wo ein Genfaden eine 
Unregelm~il3igkeit zeigt, haben 
alle F~tden die gleiche Unregel- 
mgBigkeit, und es entsteht ein 
Band oder eine Scheibe flit 
das Auge des Mikroskopikers. 

KOLTZOFF hat: seine Vor- 
stellung yon der Feinstruktur 
der ,,Spei"chromosomen in 
der beistehenden Abbildung Abb. 2. Strukt, tr  der 

in Abb. I yon PAINTEg 
veranschaulieht (siehe Abb. 2). gezeichneten Ch . . . . .  
]k~OLTZOFFs Terminus Oeno- somen nach der Vor- 

stellung KOLTZOFI~s 
nema oder Genfaden als ein (KosTzoF~'I934, S. 313). 
Tell des Chromonema ist gfiick- 
lich, well er eflaubt zwischen einem sichtbaren 
Chromosomenfaden (Chromonema) und dem der 
Aufl6sung des Mikroskopes entrfickten Genfaden 
zu unterscheiden. 

Wie stimmen nun diese neuesten Befunde und 
Vorschl~ge zu den an anderen Objekten ge- 
wonnenen Ergebnissen? 

Chromonemen sind in der Cytologie dem We- 
sen nach seit BARANETZKY ein Begriff. Dutch 
die neueren Arbeiten. yon B~L~R, GRkGOIRE, 
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HOARE, KAUFMANN, KUWADA, MAEDA, MAR- 
TENS, REBEL, SHARP, SHINKE, SMITH, TAYLOR 
lind TELEZYNSKY besteht dar6ber kein Zweifel, 
dab die Chromosomen aus Matrizen nnd Chro- 
monemen bestehen, wobei diese in jene einge- 
bettet  sind. Chromonemen sind relativ stets 
Bestandteile des Kernes mit der Fghigkeit sich 
selber zu reproduzieren. (Dies ist das ,,Kern- 
wunder" des Lebens.) Die Matrizen liefern den 
Chromonemen wahrseheinlich die Baustoffe ffir 
die Vermehrung und regeln deren Stoffumsatz. 

Zwischen Nukleolen und Matrizen finder ein 
weiterer Stoffaustauseh statt. McCLINTOCK be- 
obachtete beim Mais, dab die Nukleolen in der 
Prophase der Meiose an bestimmten Stellen be- 
stimmter Chromosomen sitzen. Diese Stellen 
bezeichnet sie als Organisationsorte 
der Nukleolen. (Siehe Abb. 3.) In 
der Telophase der ersten Reifungs- 
teilung sah sie den direkten ~Jber- 
gang yon Matrizenmaterial in das 
Lumen des sich am Organisationsort 
bildenden Nukleolus. HE:twz'Arbeiten 
an Vicia stimmen hiermit iiberein, 
aber es gelang McCLINTOCK oben- 
drein den Organisationsort durch 
R6ntgenstrahlen in St/icke zu 
trennen, wobei jedes Teilstiick einen 
Tell der Funktion bewahrte. Die 
Matrizen speisen also ir~ der Telo- 
phase,wahrseheinlich teilweise durch 
direkten Kontakt,  sicher auch in- 
direkt auf dem Wege der Diffusion, 
den Nukleolus. Der umgekehrte Vor- 
gang, die Speisung der Matrizen auf 
Kosten des oder der Nukleolen, l~/3t 
sich nicht so ansehaulich zeigen. 
Das logische Postulat ist jedoch 
erfiitlt, wenn man annimmt, dab 
gewisse Nukleolarstoffe dispers an 
alle Teile der Matrizen aller Chro- 
mosomen abgegeben werden. Sieherlich hat 
der Nukleolus noch andere unerforschte Rollen, 
die mit den Einzelvorg~ingen der Mitose zu- 
sammenh~ngen. Hiermit steht es im Einklang, 
dab die Mengensumme des sichtbaren Matrizen- 
materiales plus der des Nukleolns nicht w~ih- 
rend aller Stadien der Zellteilung konstant isti 
Jedem Zustand der M i t o s e -  und M e i o s e -  
ist ein spezifischer Nukleolarzustand beigeord- 
net. Die vorliegenden Kenntnisse betreffs des 
Nukleolus bilden ein gutes ]3eispiel ffir den 
Abgrund, der zwischen direkten t3eobach- 
tungen der Zellmorphologie und deren ,,gera- 
tenen" Erkl~rung im Sinne der Funktion 
klafft. Der Forscher, der sieh nicht mit einem 

dumpfen ,,ignorabimus" begnfigen will, wird 
zum Seilt~tnzer. 

Zu der Struktur eines metaphasischen Chro- 
mosoms zurfickkehrend, ist die Anwesenheit yon 
,,K6rperchen" an den Insertionsstellen der 
Spindelfasern zn erw~hnen. (Siehe Abb. 4) Dies 
sind Zugfasern im Sinne B~L;tRS. Mit S~ARP 
k6nnen wir sie Kinetochoren nennen. Kineto- 
chore bezeichnet Insertionsstelle und ist damit 
ein Sammelbegriff. Zugfaser im Sinne B~LXRS 
scheint mir den Znstand der Kinetochore w/ih-  
rend der Meta- und Anaphase, nach saurer 
Fixierung betrachtet, zu decken. Zugfaser ist 
ein ansgezeiehneter Zustand der Kinetochore. 
Abb. 4 scheint 4 Zugfasern I/Jr ein Chromosom 
der ersten Anaphase yon Tradescantia reflexa zu 

Abb, 3. Meiotisehe Prophase yon Zea Mays. In der Bfldmitte horizontal: synapfiseh 
vereinigte 6. Chromosomen. Der mit 3 bezeichnete sehwarze K6rper at1 der Basis 
des Nukleolus ist der auf den 6. Chromosoalen gelegene Organisationsort desselben 
(~V[CCLINTOCK I934, S.~97). Dieiibrige~ZahlenderAbbildungspielenhierkeineRolle. 

zeigen. DARLINGTON hatte angenommen, dab 
die Kinetochoren sich w~ihrend der Prophase 
und Metaphase zu teilen vers~iumten. Dadurch 
sollte der Umstand erkl~irt werden, dab in der 
Anaphase der ersten Reifungsteilung diskrete 
Chromatiden zusammengehalten werden. Da die 
Zugfasern m. E. mit den Kinetochoren identisch 
sind, mug die Annahme DARLINGTONS unwahr- 
scheinlieh erscheinen. Sehon die Gegenwart 
zweier Zugfasern w/ire mit der Theorie schwer 
vereinbar; nun scheinen gar 4 vorhanden. Die 
oben beschriebenen Zugfasern lassen sich nur in 
saurer Fixierung als ,,Stecknadeln" zeigen. In 
neutraler und schwach alkaliseher Fixierung 
sieht man yon den Stecknadeln nur die K6pfe, 
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die morphologisch wohl ein Teil der Insertions- 
stellen sind. B~LXR glaubte, dab die Zugfasern, 
an die achromatisehen Gleit- oder Leitfasern der 
Spindet angeschmiegt, die Chromosomen, yore 
Stemmk6rper unterstiitzt, zu den Polen z6gen. 

Die Tatsache, dab es gelingt, mit S~ure Teile 
der Chromonemen ungeheuerlieh zu verlfingern, 

Abb, 4. Stecknadelf6rmige Zugfasern (ira Sinrle B~LAllS) in erster 
Anaphase yon T. re/lexa. Diese sind Teile der Chromonemen lind in 
gleicher Anzahl wie jene vorhanden, a unretuschiert  b dasWesent -  

liehe mi t  Tusehe hervorgehoben (Original). 

deutet darauf hin, dab man berechtigt ist, die 
,,Stecknadelk6pfe" als Orte aufzufassen, die auf 
ein entspreehendes Potentialgefglle zwischen 
sich und der Umgebung mit Bewegung an- 
sprechen. 

Auch die freien Enden der Chromonemen 
sehen zuweilen wie Stecknadeln aus. Wenn man 

Abb, 5. Chromosom in erster Anaphase yon T. ref~exa, a und b wie 
in Abb. 4. Beschreibullg im Text  (Original). 

(N~EL) Sporozyten von Tradescanfia vor der 
Fixierung leicht austrocknen l~iBt, oder dieselben 
auf andere Weise einer teilweisen Autolyse zu- 
fiihrt, finder man die Chromonemen yon einem 
leeren ~ o f  umgeben, Anscheinend hat sich das 
Matrizenmaterial verflSssigt und verflilehtigt. 
Die Chromonernen scheinen frei im Raum einer 
leeren Schatulle zu liegen, halten sich jedoeh 
mit den Leitk6rperehen und den freien Enden 
der Chromonemen an der Wand lest. Vielleicht 
liegen den so gebildeten ,,Stecknadeln" im 

Plasma der Spindel besondere in Photographien 
hell erscheinende Bezirke, Plasmosomen, gegen- 
/iber (siehe Abb. 5). Die nebenstehende Abbil- 
dung zeigt die beiden distalen Enden eines 
halbert Anaphasenchromosoms der ersten Tel- 
lung (ein Chromatid). In Abb. 5 b ist versucht, 
den ,,leeren" Matrizenraum mit Tusche teil- 
weise zu konturieren. Ob die abgebildeten 
,,Stecknadelk6pfe" jeweils noch einmal eine 
Gabelung des Kopfes aufweisen, ist nicht sicher. 

In der ersten Metaphase liegen die Chromo- 
nemen bei den meisten Objekten mit groBen 
Chromosomen in ziemlich regelm~13igen Schrau- 
beng~ngen. Diese Windungen werden bei Tra- 
descantia im Diplot~in angelegt, erscheinen 
jedoch z.B. bei Zea (McCLINTOCI~ mfindtich) und 
Trillium (HUSKINS mfindlich) erst kurz vor tier 
Metaphase. Ob sehr kleine Chromosomen, z. B. 
Pyrus, /iberhaupt jemals gewundene Chromo- 
somen enthalten, ist nicht nachgewiesen, abet 
auf Grund der zu beobachtenden metaphasischen 
Kontraktion in Meiose immerhin wahrseheinlich. 
Bei Tradescantia laufen die Chromonemen inner- 
halb eines Chromosoms gemeinhin parallel. Der 
Drehsinn ist zwischen Chromosomenenden und 
Insertionsstellen zur Zeit der Prometaphase 
meist der gleiche, kann jedoch yon da zum an- 
deren Ende entgegengesetzt sein. Bestimmte 
Chromosomen innerhalb eines Antherenfaches 
haben Neigung, Konstanz des Drehsinnes in ver- 

schiedenen Zellen zu zeigen (NEBEL in 
Vorb.). Ausnahmen yon der Regel und 
der Vergleich yon Sporozyten aus Knospen 
yon anderen Zweigen derselben Pflanze, 
lassen den Schlug, dab der Drehsinn der 
Chromonemen eine genetisehe Eigenschaft 
des Chromosoms ist, nicht zu. Nach- 
stehende Abbildung (siehe Abb. 6 a und b) 
zeigt einen typischen Geminus yon T. re- 
/lexa kurz vor der ersten Metaphase. Der 
Geminus enth~ilt 4 spiralige Chromatiden 
(hier gleieh Chromonemen). Der Drehsinn 
des linken Partners ist rechtswindend 

(h6here Ebene vom Bild getroffen), der Drehsinn 
des reehtsstehenden Partners ist linkswindend 
(tiefere Ebene vom Bild getroffen). Das Chiasma 
scheint die Parallelitiit der Chromonemen, welche 
zu allen Seiten des Chiasmas herrseht, nieht 
zu st6ren. 

Durch alkalische Vorbehandlung konnten 
FujII und KuwaDa zeigen, dab in T. re[lexa 
zur Zeit der ersten Reifungsteilung eine kleinere 
Spirale die gr6Bere Spirale fiberlagert. Etwa 
8* Umg{inge der kteineren Spirale entfallen auf 

* Dies Zahlverh~ltnis mag mit der Intensit~tt 
der Behandlung schwanken. 
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einen Umgang der gr6geren. Das Wesentliche 
dieser Versuche besteht darin, dab die Chromo- 
nemen kfinstlich zu Streckung und Verkfirzung, 
Wasseraufnahme und -abgabe, Kr/ immung und 
Geradrichtung veranlat/t werden konnten. Diese 
Zustands~inderungen konnten w~ihrend der 
ersten Metaphase veranlagt werden und gaben 
so d e n  Beobachter Kunde yon Ver~inderungen, 
welche normalerweise wfihrend ganz anderer 
Teilungszust~inde, w~hrend derer sie weniger 
leicht beobachtet  werden k6nnen, vorkommen. 

Das brillante Ideengeb~iude DARLINGTONs hat 
unter vielem anderen den Streit der Zytologen 
fiber die Zahl der Chromonemen yon neuem 
belebt. Wie es sich aus d e n  folgenden ergeben 
wird, handelt es sich hierbei vielleicht um ein 
Scheinproblem, das sich eher auf die Tficke der 
Theorie als auf die Tficke des Objektes zuriick- 
ffihren l~Bt. DARLINGTON nimmt an, jedes 
Chromosom enthalte in der Anaphase der Mitose 
ein Chromonema. Dies reproduziert sich in 
fr/iher Prophase, so dab in der Metaphase deren 
2 vorliegen. Damit  ist der Kreis geschlossen. 
In abgekfirzter Schreibung gilt nach DARLING- 
TO?q: Leptot/in I Chromonem, DiplotSn 2, 
erste Anaphase 2, zweite Metaphase 2, zweite 
Anaphase I. Nach S H A R P ,  t i A U F M A N N  U . a .  

hingegen gilt: Mitose : Anaphase 2, Prophase 4, 
Metaphase 4; betreffs der Meiose lassen sich die 
Ansichten nicht schematisieren, es fehlt jedoch 
nicht an Forschern, die das LeptotSn fiir doppelt 
halten, Die n~ichste Vermehrung der Chromo- 
nemen kann dann in der Interkinese liegen. Die 
zweite Reifungsteilung h/itte danach 4 Chromo- 
nemen je Chromosoln zur Zeit der Metaphase 
und 2 w/ihrend der Anaphase. 

Wenn man sich auf den Standpunkt  stellt, 
dab ein einmal gebildetes Chromonema nicht 
zurfickgebildet wird, so zwingen eigene Be- 
obachtungen an T. re[lexa zu folgendem Zahlen- 
schema fiir das Einzelchromosom : Mitose : Ver- 
mehrung w~ihrend der Metaphase, die aber nicht 
bis zur Telophase sichtbar wird. Daher:  Ana- 
phase 2 sichtbar, tats/iehlich 4, Telophase 4, 
Prophase 4, so dab der Kern zu allen Zeiten 
die gleiche Anzahl yon Chronomenen hat. Ffir 
die Meiose gilt: LeptotSn sichtbar 2, tats/ichlich 
4 Chromonemen, abet  dm'ch Ausreckung der 
F~iden der optischen AufI6sung entrfickt. Erste 
Metaphase 4 u n d  unsichtbare Vermehrung der 
Chromonemen. ErsteTelophase 8, zweite Meta- 
phase 8; die zweite Mefaphase ist die einzige 
Kernteilung, in der die Anzahl der Chromo- 
nemen nicht vermehrt  wird. Die zweite Teilung 
ist also die Reduktionsteilung ffir die Anzahl der 
Chromonemen je Chromosom, die durch die 

erste Teilung ,,aus Versehen" auf 8 angestiegen 
war. Die Interkinese ist der einzig abnorme 
Kernzustand betreffs der Anzahl der Chromo- 
nemen je Chromosom. Dies ist in guter U'ber- 
einstimmung m i t d e r  kurzen Dauer  dieses Sta- 
diums und d e n  abnormen Betragen der Chro- 

Abb, 6. Geminus yon T. reflexa in Prometaphase der ersten Reifungs- 
teilung, a und b wie in Abb. ~. Beschreibung im Text (Original) 

mosomenhfilften 1 (zur Erl~iuterung siehe Abb.~7). 
Nebenstehende Abbildung ist eine ,,Verbesse- 
rung" meiner Abbildungen 78 und 79 des 
Jahres I932. Damals hat te  ich angenommen, 
dab ein ,,V"-f6rmig umgebogenes Chromosom 
n i t  4 Chromonemen vorlieg e, ,,V"-f6rmige 
K6rper kommen j edoch in diesem Material in 

Abb. 7. Ein Chromosom von T. re/lexa in erster Telophase, 8 Chro- 
monemen, wovon 2 in der Tiefe des BiIdes versteekt si~d, ent- 
haltend; dieselben sind stark angeschwollen und kontrahiert, zeigen 
aber noch die typisehe Anzahl yon Windungen. Die Chromonemen 
sind jetzt so welt auseinander gewiehen, dab sie in fast getrennten 
Bahnen einander parallel laufen (naeh NIgBEL i932 , Abb. 78 und 79 

,verbessert").  

der Interkinese nur dadurch zustande, dab die 
ursprfinglichen Chromatiden an einem Ende 

i Es ist zugegeben, dab dies Schema zur Zeit. 
noch Liicken aufweist, deren empfindlichste das 
Lep~ot~in ist: Wenn Gegner des Schemas auf die 
Lficken desselben hinweisen, beweisen sie a), dab 
sie fiber~riebene Hoffnungen befireffs der Optik des 
Mikroskopes hegen und b), dab sie die Grund- 
eigenschaft der Chromonemen sich im Leptot~in 
auf Kosten der Breite in die LXnge zu recken 
wodurch eine optische Vereinigung ehemals ge- 
trennter F~den entsteht, nicht zugestehen wollen. 
Das Schema bleibt richtig, solange nicht bewiesen 
ist, dab photographische Beobachtungen der so- 
matischen Telophase und der ersten meiotischen 
Telophase falsch sind. 
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st~irker spreizen als am anderen. Das Chromo- 
som der Abb. 7 ist schr~ig yon oben getroffen, 
so dab am oberen Ende der Abbildung die 
Enden yon zwei Chromonemen abgebildet 
sind, die, welter unten in der Abbildung, in 
der Tiefe des K6rpers verborgen sind. TAYLOR 
sah 1922 ebenfalls 8 Chromonemen in Ga- 
steria. 

Aus dem obigen scheint zu folgen, dab die 
sichtbare Anzahl der Chromonemen je Chromo- 

som nicht ftir alle Organismen die gleiche ist. 
Fiir kleinchromosomige Arten mag das DAR- 
LI~GTONsche Schema gelten. Fiir groBchromo- 
somige Arten gilt es nicht. Daraus fotgt weiter, 
dab das funktionelle Verhalten der Chromo- 
somen (gemeint ist Spaltung, Paarung, Tren- 
nung) nicht wie DARLINGTO~r es wollte, in ein- 
fache direkte Abh~ingigkeit yon der Anzahl der 
sichtharen Chromonemen gesetzt werden kann. 

(SchluB folgt.) 

BERND VON ARmM-Criewen 8 5 Jahre alt. 

Ein langes Leben steter Arbeit breitet sich vor 
uns aus, wenn wir dem Lebensweg unseres Jubi- 
lars folgen. 

Dieses rastlose Streben als Landwirt und 
Ziichter nach Verbesserung und Vereinfaehung 
aller Mittel und Vorg~inge im Betriebe ermSg- 
lichte ibm, nicht nur den schon 1876 tiber- 
nommenen v~iterlichen Betrieb CRIEWEN ZU er- 
halten und rentabel zu gestalten, sondern mehr 
noch zum Nutzen der gesamten deutschen 
Landwirtschaft eine Fiille yon praktisch wert- 
vollen Ergebnissen und Anregungen abzugeben. 

Sein erstes Werk war die Entwicklung des 
Saatzuchtbetriebes. Bekannt und verbreitet 
sind heute noch wie ehemals die seit Jahr- 
zehnten bewShrten Hoehzuchtsorten der Saat- 
zuchtwirtschaft voiv ARNI~-CRIEWEN, deren 
Reihe schon im Jahre 188o mit dem bekannten 
Criewenerlo4-Winterweizen fiihrend er6ffnet 
wurde. Die Bedeutung des Criewener Weizens 
zu jener Zeit mul3 mit der des Petkuser Roggens 
verglichen werden. Es ist das Verdienst 
yon  ARNIIV~, damals schon erkannt zu haben, 
dab die 6rtliche Landsorte allein als Ausgangs- 
material fiir die Individualauslese auf winter- 
harte Sorten in Frage karn. 

Dem Winterweizen folgte schon 189o die 
Criewener gelbe Runkelriibe als Massenrtibe. 

Etwa 1895 kamen dann die drei Criewener 
Wrukenzfichtungen und die beiden M6hren- 
sorten, Criewener gelbe und weiBe Riesen, her- 
aus und sehlieBlich die aus einer m~hrischen 
Hannagerste gez/ichtete Criewener S.-Gerste 4o3 . 
Sgmtliche Sorten bestehen noch als Hoch- 
zuch~en. 

Die Zahl und Verschiedenheit dieser Ziich- 
tungen weisen auf die 13ed/irfnisse des eigenen 
Betriebes hin, der unweit Schwedt a.O. im 

Gebiet einer bekannten Trockeninsel liegt und 
ftir seinen sLark wechselnden Boden anspruchs- 
lose Sorten ;ur  Erreichung von sicheren und 
hohen Ertriigen benStigt. 

Eigenh/indig t~itigte yon  ARNIM die Auslesen 
der Elitepflanzen ohne geschulte Hilfskrfifte, und 
selbst/indig mul3te dam.als das Zuchtverfahren 
entwickelt werden, welchem bereits die Einzel- 
priifung der Nachkommenschaft zugrunde lag. 

Aber diese Ztichterarbeit machte mit der 
Leitung des 916 ha umfassenden Betriebes ja 
nur einen Teil seiner Arbeit aus; nicht minder 
groB war der Tell seiner Schaffenskraft, den er 
neben verschiedenen ~mtern,  dem landwirt- 
schaftlichen Bauwesen zuwandte, welches er im 
Rahmen seiner Tiitigkeit bei der ehemaligen 
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft f'ar die 
Allgemeinheit nutzbar entwiekelte. Durch 
Freundschaft mit MAx EYTH, dem Griinder der 
DLG., verbunden, war er um 1884 eines der 
ersten Griindermitglieder dieser Gesellschaft. 

Sein gut eingefiihrter Saatzuchtbetrieb er- 
laubt es ihm, sich schon friihzeitig der sozialen 
Frage zuzuwenden. Der Ausbau der Arbeiter- 
wohrmngen wird vorbildlich betrieben, und schon 
Anfang der neunziger Jahre beginnt er mit der 
SeBhaftmachung yon Arbeiterfamilien auf eige- 
nem Grund und Boden. Insgesamt erhielten 
bisher I8Famil ien eigene Wohnstlitten, von 
denen vier in diesem Jahr  geschaffen wurden. 

I9o6 legte er sein Amt als Vorsitzender der 
DLG, nieder, um als preuBischer Landwirt- 
schaftsminister seinem Lande zu dienen. 

M6gen die Arbeiten dieses verdienten Mannes 
welter Wurzel scblagen und allenthalben reiche 
Friichte tragen zum Nutzen unseres auf sieh 
gestellten Vaterlandes. 

SCHMITZ. 
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