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mehr ,,absoluter" sondern auch ,,relativer" 
Natur. 

Ein diesbeztigliches Beispiel liefern gleichfalls 
im Jahre 1936 auf dem Versuchsfeld ,,Weiden- 
garten" in Wien durchgeffihrte Zeitstufen- 
versuche mit einer tagneutralen (Platter 
sehwarze SS) und einer Kurztagsojabohnen- 
sorte (Platter Silo). 

Aufgang am 

9./V. 45 
22./V. 46 
8./X.I 44 

23./XI. 1 46 

i Glashaussaat. 

Entwicklungszeit in Tagen 

Platter SS Platter Silo 

9o 
78 
48 
49 

Bltthdifferenzen 
in Tageix 

45 
32 
4 
3 

Obwohl nur vier Zeitstufen wiedergegeben 
sind, l~igt sich deutlich der tagneutrale Charakter 
tier Sorte , ,Platter schwarze SS" sowie der aus- 
gesprochene Kurztagcharakter der Sorte ,,Plat- 
ter Silo" feststellen. In gleicher Weise sind aueh 
die auftretenden Blfihdifferenzen als ,,relativ" 
+ ,,absolut" bei den ersten beiden Saaten sowie 
als ,,absolut" bei der drit ten und vierten Saat- 
stufe zu charakterisieren. 

Zusammenfassend lassen sich daher Blfih- 
unterschiede zwischen zwei Sorten hinsichtlich 
der Wirkung des Tagesl~ingenfaktors wie folgt 
beurteilen : 

Zeigen sieh bei gleicher Aussaat bzw. gleichem 
Au]gang im Intervall z. bis 2. Grenzgebiet Bliih- 
untersehiede, so k~nnen sie bei Vergleiehen yon 
Langtagpllanzen oder yon Langtagpllanzen mit 
tagneutralen Pllanzen als ,,absolute" BlCihunter- 
schiede angesehen werden. FCir Kurztagpllanzen 
gilt sinngemiifl die gleiche Auslegung im Intervall 
2. bis L Grenzgebiet. 

Zeigen sich bei gleicher Aussaat bzw. gleiehem 
Au/gang im Intervall 2. bis z. Grenzgebiet Blr 

unterschiede, so kb'nnen sie bei Langtagp/lamen 
oder Langtag- und tagneutralen P/lanzen sowohl 
,,absoluter" als auch ,,relativer" oder ,,absoluter" 
und ,relativer" Natur sein. Eine Entscheidung 
darr ist nut durch ,,Stimmung" oder durch 
einen Anbau im Intervall z. bis 2. Grenzgebiet 
m~Sglich, Fiir den Vergleich von Kurztagp/lanzen 
oder Kurztag- und tagneutralen P/lanzen gilt 
sinngemii/3 die gleiche Auslegung im Intervall 
�9 . bis 2. Grenzgebiet,. 

Fiir die Ztichtung ist diese Feststellung inso- 
fern von Bedeutung, als die ,,absolute" Bliih- 
reife einer Sorte nur nach der ,,reinen vegeta- 
tioen Entwicklungszeit" beurteilt werden kann. 
,,Relative" Bltihunterschiede sind kein sicherer 
Hinweis auf das Bestehen ,,absoluter" Bliih- 
unterschiede, da selbst ,,absolut" gleichblfihende 
Sorten ,,relativ" stark differieren k6nnen. 

Es ist klar, dab mit den vorliegenden Aus- 
ffihrungen dieses Problem noch keineswegs er- 
sch6pfend behandelt ist, da auch durch andere 
Faktoren eine Beeinflussung m6glich erscheint. 
Dies betrifft vor allem den Temperaturfaktor,  
der insbesondere dann yon entscheidender Be- 
deutung ist, wenn es sich um den Vergleich oder 
die Priifung von Sorten handelt, welche, wie ich 
bereits in einer anderen Arbeit niederlegen 
konnte (2), imstande sind, Licht durch W~irme 
zu ersetzen. 

L i t e r a t u r .  

I .  I(OPETZ, L. :  U n t e r s n c h u n g e n  f iber  d e n  E i n -  
flul3 des Lichtfaktors auf Wachstum und Entwick- 
lung einiger sommerannueller Pflanzen. Garten- 
bauwiss. IO, H. 3. 

2. KOPETZ, L. : Die  B e d e u t u n g  y o n  Z e i t s t u f e n -  
saaten fiir die Beurteilung der photoperiodischen 
Reaktion sommerannueller Pflanzen. Ein Beitrag 
zum Stimmungsproblem. Pflanzenbau. (Im Druck). 

3. GARNER U. ALLARD: Photoperiodic Response 
of Soybeans in Relation to Temperature and other 
Environmental Factors. J. agricult. Res. 23, H. I I. 

(Aus der t3undesanstalt Itir Pflanzenbau und Samenpriifung, Wien.) 

Zur zahlenmiigigen Erfassung und schematischen Darstellung 
des Wurzel- und Schogbildes. 

(Mit besonderer Berficksichtigung von Stecklingspflanzen.) 

Von F r i e d r i c h  S t e l l w a g - G a r i o n .  

Wurzelquotient. 
Ffir die Kennzeichnung der physiologischen 

Leistungsf/ihigkeit eines Wurzelsystems wird 
wohl stets der Wurzelquotient M. SCHREIBERs 
eine unumg~ingliche Grundlage bieten (2). 

W o e s  sich aber fiber diese Kennzeichnung 

hinaus um eine ziffernm~iBige Erfassung und 
zeichnerisch konstruktive Darstellung der An- 
ordnungsverh/iltnisse der Wurzelgruppen sowie 
der typischen Ausbreitung und der Verankerung 
eines Wurzelsystems handelt, war auch die Er- 
stellung und ist die Anwendung besonderer 
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z .~B.  

]3eispiel I. W u r z e l q u o t i e n t  n a c h  P r o f .  Dr .  I n g .  M. S c h r e i b e r .  
SWq L L~nge aller Wurzeln 

Z Zahl der Wurzelspitzen 

Wurzel- 
anordnungs- 

grad 

S u m m e  . . . . . . . .  

I. 

LXnge mm Gesamt- Zahl Zahl l~nge mm 

II .  Wurzel- 
anordnungs- 

grad 

I Io 3 lO 3 I I 
I I  I I  121 2 2 
88 2 176 3 97 

Z =  IOO L = 4 o o  Summe . . . . . . .  Z = i o o  

L 4 o o  L 400 
SWq Z lOO - 4 ,  SWq Z ioo 

L~ngemm Gesamt- 
l~ngemm 

185 185 
59 I18 

I 97 

4. 

i L = 4 ~  

Anmerkung:  Zur Best immung der Wurzeloberfl~che ist  auch die Erhebung der Wurzelst~rke n6tig. 

Methoden  erforderl ich,  was an H a n d  der  nach-  
folgenden Beispiele Erl~iuterung finden soll. 

Es k6nnen mi th in  Wurze l sys teme  mi t  gleichem 
physi01ogischen Wurze lquo t i en ten  ganz ver-  
schiedene Verh~iltnisse in der  Anordnung  der  
Wurze lg ruppen  und  in ihrer  Ausbre i tung  bzw. 
Verankerung  aufweisen (Beispie l  I und Abb.  I) .  

Dies is t  eben besonders  do r t  yon Bedeutung,  
w o e s  sich um die Fes t s te l !ung  der  ~ul?eren Ge- 
s t a l t u n g  eines Wurze l sys t ems  und p r a k t i s c h  ge- 
n o m m e n  m n  die S tandfes t igke i t  oder um die 
Auswahl  solcher Pf lanzen hande l t ,  die der  
Fes t igung  bewegl icher  B6den dienen sollen. 

Wurzelspiegd. 

Zur  ziffernm~il3igen Erfassung und  vergleichen-  
den Gegeni ibers te l lung al ler  erforder l ichen Wer t -  
zahlen soll der  in Abb.  2 angeft ihrte  ( inhal t l ich 
auf Beispiel  u. Abb.  I bezogene) Wurzelspiegel  
dienen. 

Ein Wurzelsystem ist  um so hochwertiger, je 
niedriger der Wurzelquotient  und je h6her die son- 
stigen Wertziffern sind. 

Ftir  eilige technische Zwecke mtissen nur die It 
durchgemessen werden, w~hrend die iibrigen mit t -  
leren H~ufigkeitswerte auch dutch Stichproben er- 
mi t te l t  werden k6nnen. 

ad I. W 1 = Triebwurzel, W 2 aus W z abzwei- 
gende, W, aus W 2 abzweigende Wurzeln. 

ad 2. l~ = Summe der gemessenen W~ durch 
ZW1, l~ und l, ~ mittlere, bzw. mitt lere hgufigste 
L~nge der W~ und W 8. 

ad 3. Nach dem Ansatzkegel gemessene mittlere 
bzw. mit t lere h~ufigste Wurzelst~rke. 

ad 4. In  die vereinfachte Berechnungsformel ftir 
Q braucht  nicht d, sondern nur  d 1, d2, d3 . . . .  ein- 
gesetzt zu, werden. 

ad 5- Mittlere bzw. mitt lere h~ufigste Wurzel- 
dichte = Wurzel-Abstandsverhgltnis  = Wurzel- 
zahi je Millimeter der sie tragenden Wurzeln. 

ad 6. Mitt lerer  bzw. mittIerer h~ufigster Besatz- 
anteil  an den sie tragenden Wurzeln. 

ad 7' GesamtlAnge der Wurzeln (Ifir technische 
Zwecke ev. l~, 13 usw. als mit t lere H~ufigkei~cswerte) 
dividier t  dutch die XWurzelzahl. 

ad 8, Ftir  allf~llige Errechnung der AnkerflXche 
Der Zttchter, 9- Jahrg. 

ist, falls <~ V kleiner als 9o ~ s tar t  l, l reduziert  
einzusetzen (1. cos, bzw. 1. sift <)~ V). 

Der  Wurzelspiegel  kann,  den jeweil igen Er -  
fordernissen en tsprechend,  inhal t l ich  einge- 
schr~nkt  oder  ausgebau t  werden.  

So wird z. B. die Pr i i fung auf S tandfes t igke i t  

lI  l I a  

"~_9" ........................ W2 44~ 

~ w  e 

Abb. x. ~,Vurzeltypen mit  dem Quotienten 4. 

oder Bodenb indung  - -  insbesondere  wenn Steck-  
h61zer Verwendung  f inden sollen - -  auch die 
zus/itzliche Er fassung  der  ober i rdischen Pf lanzen-  
teile erfordern.  

Wurzel- und Scho/3bild. 

D a  der  Wurzelspiegel  allein nur  eine ziffern- 
m~iBige Zusammens te l lung  aller jeweils er- 
hobenen W e r t e  ist,  b ie te t  er in seiner  Gesamt-  
heir  keine le icht  fal31iche Vergleichsm6glichkei t .  
H ie rzu  erscheint  die graphische  Dars te l lung,  ffir 
welche der  Wurze lsp iege l  die notwendige  Grund-  
lage und wertm~iBige Er l / iu te rung  bie te t ,  wei t -  
aus geeigneter .  Ih re  Durchf i ih rung  sei an H a n d  
der  Abb.  2 und  3 nachfolgend erkl~irt. 

14 
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Abb. 2 zeigt zwei je 5 ~ cm lange Fechser der 
Kaspischeu Weide (Salix daph~,oides caspica) mix 
je 5 mm Mittendurehmesser in ro l ler  Entwicklung. 
Der erste Fechser befindet  sich in Iooo cm a ~teO 
+ IOO cm a Moorerde (pHS), der zweite in iooo cm 3 
Kalkg.ebirgswasser (pH8). Obwohl beide Fechser 
yon em und demselben Individuum stammen, war 
ihre Entwicklung in den verschiedenen Substraten 
such eine g~nzlich verschiedene. 

Bei  E i n t r i t t  des En twick lungss t i l l s t andes  
werden  nun  be i  den Fechse rn  die W e r t z a h l e n  
ftir die p roduz ie r t en  Wurze ln  und  Laubschosse  
festgestel l t ,  in den Wurze lsp iege l  e inget ragen 
und  hieraus  die graphische  Dars te l lung  naeh  
folgenden Rich i l in ien  kons t ru ie r t  (Abb. 3). 

Abb. 2. 
Wurzetbi[d der Kaspischea Weide in zwei verschiedenen Substraten. 

I. Die Abszisse (als waagrechte Mittellinie der 
Zeiehenfl~che, letztere am besten Millimeterpapier) 
entspricht  der Oberfi~chenlinie des N~thrsubstrates. 
2. Auf dieser Linie wird der Mit tenquerschnit t  des 
Fechsers und bei Kerllpflanzen des Wurzelhalses 
(mittels dessen Radius) aufgetragen. 3- In  einem 
jeweils zweckm~13igen MaBstab (im gegebenen Falle 
1,5: I) erfolgt nun die symmetrische Auftragung 
des mit t leren Durchmessers der Laubschosse und 
der Wurzeln ersten Grades. 4. Senkrecht an dem 
Endpunkte  dieser Durchmesser werden die mitt le-  
ren LXngen der Laubschosse und der Wurzeln 
ersten Grades ganzlinig - -  die gefundenen H6chst- 
leistungen in der L~,nge dartiber hinaus s t r i ch l i e r t - -  
gezeichnet. 5. Entsprechend dem mitt leren (hSmfig- 
sten) bzw. h6chsten Besatzantei l  der n~chsten 
Wurzelgruppe werden diese Punk~e einseitig an der 
nun bereits aufgetragenen WurzellXnge der ersten 
Gruppe bestimrnt. 6. Diese Punkte  sind wieder die 
Mit te lpunkte  ftir die Auftragung der mit t leren (hSu- 
{igsten) Stgrkendurchmesser der Wurzeln zweiten 
Grades. Senkrecht auf die Endpunkte  dieser Dureh- 
messer erfolgt nun wieder die Auftragung der 
mit t leren (hXufigsten) bzw. gr6Bten Wurzell~tngen 

der Wurzeln der zweiten Gruppe - -  ganzlinig bzw. 
gestrichelt. Es wird hierzu der ftir die Darstetlung 
und Konstrukt ion zweckmgBigste Magstab ge- 
w&hlt (im gegebenen Falle I5 : I), der nun aueh fiir 
alle folgenden Wurzelgruppen der gleiehe bleibt. 
Wegen der hier gegebenen groBen Unterschiede 
zwischen den L~ngen und Durchmessern der 
"vVurzelgruppen ist es aus konstruktiven Grtindert 
und mit  Rticksicht auf den immerhiu beschr~tnk~en 
Zeichenraum nStig, bier speziell die L~ngen der 
zwelten Wurzelgruppe nicht ges~reckt, sondern ge- 
falter zu konstruieren. 7. Die Auftragung der 
Wer te  der dr i t ten bzw. weiteren Wurzelgruppen 
erfolgt mit  Berticksichtigung des jeweiligen Besatz- 
anteiles in gleicher "vVeise auf der jeweils vorher- 
gehenden (sie • Wurzell~nge. 

Wenn  die zweckm~iBig gew~ihlten Verh~iltnisse 
der  MaBsi~ibe zumindes ten  ffir die Dars te l lung  
der  Le i s tungsresu l t a te  einer Pf lanzenfami l ie  
gleichm~13ig angewand t  werden,  ergeben die  
Kons t ruk t i onen  ins t ruk t ive  Typenbi lde r .  

F o r m e l  zur  Errech~cu~cg des Wurze lquot ie~ten  
bzw. der Wurze lgruppenwer te :  

Ft i r  die E r r echnung  des eingangs erw~ihnten 
physiologischen Wurze lquo t i en ten  ( S W q )  
M. SCHREIBERs is t  die genaue Messung des ge- 
s amten  Wurze l sys t ems  unumg~inglich. Dies er- 
forder t  aber  einen so enormen  Arbe i t s -  und Zei t -  
aufwand,  dab  diese Methode  nur  fiir die Be- 
s t i m m u n g  der  physiologischen Leistungsf~ihig- 
kei t  des Wurze l sys t ems  yon  Jungpf lanzen  ein- 
zelner Ar t en  Anwendung  l inden  kann.  

Als Bewer tungszah len  fiir umfangre iehe  
IVlassenerhebungen erschien es mi r  aber  mSglieh,  
die  Ers t e l lung  des Wurze lquo t i en t en  als t ech-  
nischen Wurze lquo t i en ten  (Q in Beispie i  3), so- 
wohl ffir das  gesamte  Wurze l sy s t em einer Pf lanze  
wie auch fiir die E r r echnung  bel iebiger  W e r t -  
g ruppen  dieses Wurze l sys tems ,  durch  Be-  
nu tzung  einer a lgebraischen F o r m e l  zu ver -  
einfachen. Dies soll (fiir I I  von Beispiel  I und  
Beispie l  2) nachfolgend darge leg t  werden :  

L Summe derWurzell~ngen (der einzelnenWurzelordnungen} 
~ W ~  = Z Summe der Zahl der Wurzelspitz~n (der ehlzelnen 

Wurzelordnungen) 

Bezeichnet man nach der Verzweigungsordnung 
(dem Wurzelanordnungsgrad) die einzelnen Wurzel-  
ordnungen mit  W i , W e , W a usw., deren L~nge mit  L, 
deren Wurzelzahl mit  Z, so ist  

L W 1  + L W ~  + L W  3 
S W q =  Z W  I + Z W ~  + Z W  3" 

~Venn nun die L~nge der ersten Wurzelgruppe 
gemessen, gleichzeitig aber auch die Spitzenzaht 
ge t  Wurzeln festgestelI~ wurde cud sodann daraus 
die durchschnit t l icheL~nge (/1) ftir die erske Wurzel-  
gruppe berechnet wird, k6nnen auch anaIog - -  die 
Kenntnis tier mit t leren L~nge der anderen Wurzel-  
gruppen (12, la) vorausgesetzt  - -  Wurzelanzahl- und 
L~ngensumme tier tibrigen Wurzelgruppen, also 
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Abb. 3. WurzeI- und SchoBbild (der Abb. 2). S~helnatische Darstellung aus dem WurzelspiegeI, nach Ing.  S~IgLI~WXG. 

Z W e ,  Z W  3 sowie L W  2 und  L W  a usw. e rmi t t e l t  
werden  (Be/spiel 3). 

I n  den im vo rhe rgehenden  angef t ihr ten  Bei- 
spielen (z. ]3. I, 2, 3 II) s ind die l z ,  12, 1 a an und 
ifir sich durch  ihre Gleichar t igkei t  in der  jeweiligen 
Wurze lg ruppe  gegeben.  

Fiir  eilige E r h e b u n g e n  in der  Praxis ,  also speziell  
Stir t echnische  Zwecke, wo es mehr  auf das Grob- 
als auf das Fe inwurze lwerk  ankommt ,  k6nnen  nach  
genauer  A u f n a h m e  der  W 1 (Bes t immung  van  Z W  1 
und l~) nun  l s ,  13 nsw. je nach  Bedar f  mehr  oder  
m/rider  genau bes t /m in t  werden.  Dasselbe gilt ftir 
d ie  Wurze ld ich te  d ,  I, 2, 3 usw. und  den Wurzel-  
besa tzan te i l  b, I, 2, 3 usw. 

B e / s p i e l  3. 

Formel  nach  F. STELLWAG z u r  Errechnul lg  
des YVurzelquotienten bzw. der  Wurze lg ruppen-  
wer te  aus dem Wurzelspiegel  (wobei fiir eilige tech-  
nische Zwecke nur  die 11 gemessen werden  mtissen, 
wghrend  die mi t t l e ren  }Igufigkei tswerte  auch d u t c h  
S t i chproben  e rmi t t e l t  werden  k6nnen),  

G e s a m t l i n g e  L = L W z  

W u rze l q u o t i en t  = Q L (d. 11) -b 
Z d + 

Gesamtzah l  Z = Z W  z 

Be/spiel 2. 
W u r z e l s p i e g e l  n a c h  I n g .  F. S t e l l w a g  z u r  K e n n z e i c h n u n g  e i n e s  W u r z e l s y s t e m s .  

i .  Wurze l ano rdnungsg rad  . . . . . . . . . .  
2. N i t t l e r e  L~tnge m m  . . . . . . . . . . .  

Prozentue l les  Verhgl tn i s  . . . . . . . . .  
3. MJttlere (hgufigste) Stgrke m m  . . . . .  

Prozentue l les  Verh~iltnis . . . . . . . . .  
4. Zahl der  W 1 ( W Z  = d)  . . . . . . . . . . .  
5- Mitt].  (hfgst.) Wurze ld ich te  . . . . . . .  
6 . . . . .  Wurze lbesa tz  . . . . . . .  
7 . . . . .  W u r z e l q u o t i e n t  . . . . . .  
8 . . . . .  Winkel  zur  Tragachse  . . . 
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Gesamtl~inge L W~ L Wa 

+ (d. z~) (d~. o~). l~ + (d. tO (d~. b~) �9 l~ (d~. b~) �9 & 
+ (d.l~) (d~. b~) + (d. z~) ( ~ .  b~) .l~ (d~. b~) 
Gesamtzahl Z W  1 z I / g  3 

Fiir  das Beispiel I I .  
L = (I - 185) -}- (I - 185) (0'032 �9 0"34 ) �9 59 + 
Z I + (I �9 185) (0'032.0"34) + 

+ (i - 185) (0'032- 0'34 ) - 59" (0"82- i) �9 i 
+ (1 �9 185) (0"032.0'34) .59.  (0"82- i) = 4 

vereinfacht : 
L l~ + (l~ d2 b~) �9 12 + (lz d 2 b2) �9 I2 (d8 b3) �9 1.~ 

Ftir das Beispiel I I .  

L _ 185 + (185 - 0"032 �9 o'34) �9 59 + 
Z I + (185.o 'o32-o'34 ) + 

+ (185 �9 0"032 �9 o'34) �9 59" (0'82. I) - I 
+ (185 "o"o32"o'34) " 59" (0"82 �9 I) = 4 

Praktisehe Auswertung (3). 

Die von mi r  im Zuge dieser  A r b e i t  vor-  
genommenen  Un te r suchungen  fiber die Bi ldung  
yon Wurze ln  und  L a u b t r i e b e n  an 422 Kern-  u n d  
vornehml ich  Steckl ingspf lanzen verschiedener  
Ar t en  (Variet~iten und  Formen)  yon 8 Gat -  
tungen,  und  zwar  aus den F a m i l i e n  der  Salica-  
ceen, Betu laceen ,  Oleaceen,  Rhamnaceen ,  E lea-  
gnaceen,  Caprifol iaceen und  Rosaceen in sechs 
na t i i r l ichen  N/ ih rsubs t ra ten ,  haben  bei  Auswer-  
tung  der  h ierbei  anfa l lenden rund  8000 Einzel -  
ergebnisse,  folgende Resu l t a t e  geze i t ig t :  

W e r d e n  zu den schem. Wurze l -  und  Schol3- 
b i lde rn  noch alle e rhobenen  Wer t zah l en  in F o r m  
des Wurzelspiegels  beigefi igt ,  so en ts tehen  m6g-  
l ichst  vo l lkommene  vergleichs/ghige Typenbilder. 

Das Mit te l  der  e rhobenen  H~uf igke i t swer te  
k o m m t  den tats~ichlichen Mi t t e lwer ten  so nahe,  
dab  die wesent l ich le ichter  e rhebbaren  mittleren 
Hdu/igkeitswerte unbedenk l ich  ftir technische 
E rhebungen  Anwendung  f inden k6nnen.  

Bei  laboratoriumsm~iBiger  Aufzuch t  yon  
Steckh61zern in Aufschl~immungen natiirlicher 
N~ihrsubstrate ergeben sich bei  I nd iv iduen  glei- 

cher  A b s t a m m u n g  im Wurze l -  und  Schol3bild 
typische Reaktionen auf  die E igena r t en  der  N~ihr- 
subs t ra te .  

Fe rne r  zeigt  sich schon w~hrend  dieser kfinst-  
l ichen Aufzuch t  bei  Steckh61zern die r ep roduk-  
t i r e  Leistungsf~ihigkeit  der  verschiedenen Teile 
eines Ind iv iduums ,  die Zeit/olge in der  vege ta -  
r iven  En twick lung  und  die Tatsache ,  ob die  
P r o d u k t i o n  der  Laubschosse  auch mi t  einer ent- 
sprechenden Wurze lb i ldung  vor  sich geht ,  oder  
ob diese Laubschosse  nur  aus den im I-Iolz- 
k6rper  vo rhandenen  Reserves toffen  ohne Wurze l -  
b i idung  aus t re iben ;  le tz te re  Fes t s t e l lung  ist  in-  
sofern wertvol l ,  Ms solche F o r m e n  sog. ,,Blender" 
s ind,  die  in  der  p rak t i schen  Anwendung  nach 
e inem sche inbaren  ErfoIge v611ig versagen.  

Die Saugkra/t der  un te r such ten  Sa l ix-Spez ies  
s teh t  in Kor re l a t ion  mi t  gemessenen ta t s~ch-  
l ichen Wasse rve rb rauch ,  und zwar  wird  de r  
Wasse rve rb rauch  um so geringer,  je h6her  die 
Saugkra f t  ansteigt .  

I m  L a b o r a t o r i u m  ffillt die geeignete Pri~'/ungs- 
zeit in die Zeit  der  zweiten H~ilfte der  na t t i r -  
l ichen Vegeta t ionsruhe .  

Es erscheint  nach  dem Ergebnis  der  p r ak t i s ch  
durehgef t ihr ten  Anbauver suche  m6glich,  fiir ein 
Gebiet ,  in dem zur  Beruh igung  bewegl icher  
B6den eine lebende Verbauung  erfolgen solt, 
durch  vorbesproehene  E ignungspr i i fung  schon 
wfihrend des Win te r s  das  ~eweils geeignetste 
Material festzustel len,  um es dann  im F r t i h j ah r  
ze i tgerecht  und  mi t  Auss icht  auf  Erfolg  ein- 
banen  zu k6nnen.  
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Zun~ochst wird eine zusammenfassende I]bersicht  
unseres gesamten Wissens fiber die spontanen und 
die dutch Strahlen induzierten Mutationen in An- 

lehnung an das in dieser Hinsicht  am griindlichsten 
und vielseitigsten durchforschte Objekt,  Droso- 
phila, gegeben. Als Ergebnis dieser Betrachtung 
werden die allgemeinen und wesentlichen Merkmale 
und Eigenscha~ten der Genmutat ion herausgestellt .  
Die spontan auftre~ende und strahleninduzierte 
1KutabilitXt sind nichts grundsXtzlich Verschie- 
denes; lediglich die Mutat ionsrate  isL bei dieser um 
ein Bedeutendes gegeniiber j ener erh6ht, Die 
spontane Mutationsrate,  der Prozentsatz der 3/in- 
ta t ionen in der Zeiteinheit, ist  temperaturabhgngig 


