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(Ukrainisches Ins t i tu t  ftir Genetik und Pflanzenztichtung, Odessa U. S. S. R.) 

Die ziichterische Bedeutung der Verkiirzung der Vegetationsperiode 
nach T. D. Lyssenko. 

Von A.  A.  Sap6hin .  

Die von T. D. LYSSENKO im Ukra in ischen  In-  
s t i t u t  ffir Genet ik  und  Pf lanzenzf ichtung (zu 
Odessa) ausgearbe i t e ten  Methoden zur Behand-  
lung der  Samen vor  ihrer  Aussaa t  s ind aul3erhalb 
der  Grenzen der  U. S .S .R .  noch unbekann t .  Diese 
Methoden sind aber  ftir die Landwi r t s cha f t  in 
vielen F/i l len yon  sehr  hohem Werte ,  ffir die 
Selekt ion ergeben sie die M6glichkeit ,  im Laufe 
eines Jah res  mehre re  Genera t ionen sogar von 
Win te rp f l anzen  zu e rha l ten  und  erwei tern  be- 
deu tend  den Ausgangssor tenbes tand .  Ich  ha l te  
es daher  ffir notwendig ,  hier  das Wesent l ichs te  
der  LYSSENKoschen Methoden ziemlich e ingehend 
zu besprechen.  Mit der  Geschichte  der En t -  

deckung,  sowie mi t  de rWe i t e r e n tw ic k lung  dieser 
Methoden  werde ich mich  an dieser Stelle n ich t  
besch~iftigen und n u t  die Methoden  in ihrer  
gegenwfirtigen Fassung  darlegen.  

Die En twick lung  eines Organismus ~iul3ert 
sich, der  Haup t sache  nach,  bekann t l i ch  in der  
Aufeinanderfolge  verschiedener  Stadien,  deren 
jedes durch eine ihm eigene spezifische Morpho-  
Physiologie  charak te r i s i e r t  wird.  : J e d e s  S t a d ium 
erre icht  eine be s t immte  qua n t i t a t i ve  Heran-  
wachsungss tufe  und  geht  dann  in das folgende 
S t a d ium mi t  der  ihm eigenen neuen Morpho-  
Physiologic  fiber. Die einzelnen Entwick lungs-  
s tad ien  ben6t igen  ftir i h ren  Ablauf  d i f ferenter  
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KompIexe guBerer Bedingungen. Auch ver- 
schiedene Biotypen verlangen hierzu dement- 
sprechend differente Lebensbedingungen. 

LYSSENKO hat  festgestellt, dab z. B. fiir die 
ersten Entwicklungsstadien des Weizens (bei 
tibrigen gleichen Bedingungen des Mediums) fiir 

wirkungsdauer dieser Temperatur  f/Jr die einzel- 
nen Sorten ebenfalls eine verschiedene: Ffir die 
einen genfigen 5--1o Tage, andere ben6tigen 
mehr und gewisse (typische Wintersorten) ver- 
langen sogar 60--7o Tage (Abb. I und 2). 

Nicht weniger demonstrat iv ist der folgende 
Versuch mit Gossypium (Baumwolle). Samen 
der Sorte Nr. 182 kamen im Oktober 193o in 
einem Gew~chshaus mit  der Temperatur  25--3o ~ 
zur Aussaat. DiG jungen Xeimtinge befanden 
sich hier 3 Wochen lang und wurden sodann in 
ein Gewiichshaus fibertragen, in welehem die 
Temperatur  yon Io- -25  ~ schwankte. Hier bis 
zum April verbleibend bildeten die Pflanzen den 
ganzen Winter fiber Knospen, blfihten und 
reiffen. Gleichzeitig verblieben andere Pflanzen 

Abb. I. Sommerweizen hordeiforme OlO, o, 7, ~3 und 18 Tage lang 
jarowisiert: Nach 7 Tagen keine Wlrkung mehr. Nach LYSSENKO. 

die einen Sorten eine Temperatur  nicht unter 
- - 2  ~ und nicht fiber -{- IO ~ notwendig ist, w~ih- 
rend ffir andere Sorten die Temperatur  3 - - I 5  ~ 
und ffir dritte Sorten 5--2o ~ betragen darf. 
Zur Herbeiffihrung der gr6Btm6gliehen Ge- 
schwindigkeit im Ablauf des vegetativen Ent-  
wicklungsstadiums beim Winterweizen, welches 
darauf in das reproduktive iibergeht, ist, der 
Weizensorte entsprechend, eine Temperatur  yon 
3,5, IO ~ notwendig. Dabei ist auch die Ein- 

Abb. 2. Winterweizen erythros2)erm'wm 0204, o, 5, r i ,  16, 21, 26, 
31 und 36 Tage Iang jarowisiert: Nach 3 ~ Tagen keine Wirkung 

mehr. Nach LYSSENKO. 

derselben Sorte, die sich in diesem kiihlen Ge- 
w~chshaus yon der Aussaat an befanden, die 
ganze Zeit durch im vegetativen Zustande. 

Nicht nur die Temperatur,  sondern auch an- 
dere, den notwendigen Komplex der Lebens- 
bedingungen bildende Faktoren /tuBern sich an 
verschiedenen Biotypen auf differente Weise. 
Besonders interessant sind in dieser Hinsicht 
jene Versuche LYSSENKOS, welche der Xl~irung 
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der Bedeutung des Lichtes fiir die sogenannten 
,,Kurztagpflanzen" gewidmet waren. Bekannt- 
Iich schreiben GARNER, ALLARD, MAXIMOW U. a. 
die Hauptrolle in der Beschleunigung der Ent-  
wicklung dieser Pflanzen der periodischen Ab- 
wechslung yon Tag und Nacht, d.h. dem soge- 
nannten Photoperiodismus zu. LYSSENKO aber 
ist es gelungen, nachzuweisen, dab nicht im 
Photoperiodismus hierbei das wesentliche Mo- 
ment bestfinde, sondern darin, dab diese Bio- 
typen fiir den Ablauf ihres vegetativen Stadiums 
und ftir den Ubergang in das reproduktive Sta- 

unabh~ingig ist ; entscheidende Bedeutung kommt 
hier nur dem Genotypus und dem umgebenden 
Medium zu. Die Versuche LYSSENKOS haberl 
gezeigt, dab allen untersuchten Pflanzen (Wei- 
zen, Hirse, Mais, Baumwolle, Sorgo, Sudangras, 
Wicke, Soja) - -  befinden sie sich nun noch im 
Zustande eines eben ins Wachsen geratenen 
Keimlings, der seine Samenhiille noch nicht 
durchbrochen hat oder im Zustande stiirmisch 
vegetierender Pflanzen - -  fiir das AbsehlieBen 
ihres vegetativen und den Ubergang in das re- 
produktive Stadium allen auf einerlei Weise 

Abb. 3. ttirse. Aussaat den 5.VII.  1931. Stand am 5. VIII.  1931. Die Linke - -  nicht jarowisiert, die vier anderen entstammen einem 
5 Tage Iang bei verschied~nen Temperaturen io~ I~ im Dunkeln jarowisierten Saatgut. Nach ])OI~GUSC!tIN. 

dium auch des Dunkels im Bestande des Lebens- 
komplexes w~ihrend eines bestimmten Zeit- 
abschnittes ben6tigen. Wird z. B. Hirse (Pani- 
cure sativum) im Anfangsstadium ihrer Entwick- 
lung bei einer Temperatur yon 25--3 ~ eine 
Woche lang im Dunkel gehalten, so kann sie 
weiter auch bei ununterbrochenerBelichtung 
(Tag und elektrisches Licht nachts) wachsen; sie 
entwickelt sich dabei ausgezeichnet und bringt 
in B~ilde Frucht (Abb. 3 und 4). Diesen" Bio- 
typen ist somit nicht allein Licht, sondern auch 
Dunkelheit notwendig, wobei die letztere in 
ben6tigter Menge auch auf einmal und nicht nur 
in periodischer Abwechslung mit Licht gegeben 
werden darf. 

Alles das erlangt einen besonders hohen theo- 
retischen sowie praktischen Wert noch infolge 
jenes, ebenfalls von LYSSENKO festgestellten 
Umstandes, dab die ffir den Ablauf der die Pfian- 
zen aus der vegetativen in die reproduktive 
Qualit~it fiberffihrenden Prozesse notwendige 
Zeit yon der Gr613e und dem Alter der Pflanze 

der EinfluB der gleichen ~uBeren Faktoren und 
der gleichen Einwirkungsdauer der letzteren 
notwendig ist. Nit anderen Worten: Jene Pro- 
zesse, welche den Ubergang der vegetativen Qualitiit 
der P/lame in die reproduhtive bedingen, k~nnen 
sich nicht alIein in der ausgewachsenen P]lanze, 
sondern auch im eben ins Wachsen eingeVetenen 
Keim, d. h. in angequollenen Samenl im Aussaat- 
material abspielen. 

Die beschriebene Erscheinung ist yon LYSSEN- 
KO mit dem Terrain ,,Jarowisazia" (od. Jaro- 
wisation) bezeichnet worden, der leider nicht 
verdeutscht werden kann. 

Der Jarowisation kommt in vielen F~illen eine 
hohe praktische Bedeutung zu ~. Ist z .B.  die 
Samenaussaat des Winterweizens ausgefroren, 
und will man ein Jahr  fiir die Vermehrung nicht 
verlieren, so genfigt es, den unausges~it genie- 
benen Samenvorrat zu ,,jarowisieren" und er 

l N~heres siehe im ,,Jarowisations-Bulletin", 
1932, Odessa, Ukr. Inst. f, Gen. u. Pfl.-Zficht., 
Postfach 152 (Russisch). 
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kann sodann im Frtihjahr ausges/it werden; fails 
wfihrend des Reifens in der betreffenden Gegend 
heiBe trockene Winde wehen, die die Ernte und 
ihre Qualit~it scharf herabsetzen, so kann diesem 
Ubel durch eine Verkiirzung der Vegetations- 
periode vorgebeugt werden; ist eine Verktirzung 
der Vegetationsperiode aus irgendwelchen an- 
deren Ursachen erwtinscht, so kann ftir die Mehr- 
zahl der Sorten eine Beschleunigung des Reifens 
durch die Aussaat jarowisierten Samens erreicht 

Abb .  4. H i r se .  A u s s a a t  den  3 x. V.  P h o t o g r a p h i e r t  a m  20. V I I I .  
L i n k s  - -  j a r o w i s i e r t ,  r e c h t s  - -  u n b e h a n d e l t .  Be i  u n u n t e r b r o c h e n e r  

B e l i c h t u n g  k n l t i v i e r t .  N a c h  LYSSENKO. 

werden. In den Steppen der U. S. S. R. sind 
Versuche ,,jarowisierter" Aussaaten I93o und 
1931 auf tausenden yon Hektaren durehgefiihrt 
worden, und der Plan fiir das laufende Jahr  
sieht schon bis IOO ooo ha solcher Aussaaten vor. 

Die Methoden yon LYSSENKO gestatten den 
sowj etischen Zfichtern, den dringenden Erforder- 
nissen der Landwirtschaft und der Industrie der 
U. S. S .R .  entsprechend, ihre sortenztichteri- 
sche Arbeit um das doppelte bis dreifache zu 
beschleunigen. Mein unzeitig verstorbener Sohn 
L. SAP~I~IN hat  zum gleichen Zweck vorge- 
schlagen, die bestehenden besten Sorten durch 
ihnen fehlende Eigenschaften zu bereichern, 
hierzu wiederholte Riickkreuzungen sowie un- 
unterbrochene Belichtung 1 verwendend und im 

1 In En twick lung  der  Gedanken  HIORT'S, Zfich- 
te r  I, 7. 

Gewgchshaus die j~ihrlich gr6Btm6gliche Gene- 
rationenzahl mittels der Jarowisation ziehend. 
Bei Artkreuzungen liefert gew6hnlich ein Teil 
der SpaRer keine Bltitensprosse, verbleibt somit 
im vegetativen Zustande. Bei solchen aus der 
Kreuzung yon Triticum durum X Triticum vul- 
gate erhaltenen Kombinanten hat L. SAPEHIN 
die Jarowisation angewandt, worauf ein bedeu- 
tender TeiI von ihnen ~hren hervorbraehte. 

Die weitere fiul3erst wichtige Anwendung der 
LYssENI~o-Methoden in der Selektion ergab sich 
aus dem folgenden von ihm 193I durchgefiihrten 
Versuch. Ftir die Friihjahrsaussaat wurden 
126o reine Weizenlinien aus verschiedenen Be- 
zirken Aserbaidjans (Hinterkaukasien) und 
Sommerweizen aus 3I Bezirken Ukrainas ver- 
wendet. Die einen wie die anderen gelangten 
als jarowisierte wie nichtjarowisierte Samen zur 
Aussaat. In der Gruppe der nichtjarowisierten 
ukrainischen Sorten begann das AhrenschieBen 
am 15. Juni und endete am 21. Junk Um die- 
selbe Zeit hatten die Aserbaidjan-Weizen unter 
ihren Sorten nur 4% solcher aufzuweisen, bei 
denen das AhrenschieBen begonnen hat. Gegen 
den I. Juli  hat ten unter ihnen nur I1% aller 
Sorten Ahren angesetzt. Ein g~nzlich anderes 
Bild war in der jarowisierten Gruppe zu beob- 
achten. Hier waren die Aserbaidjan-Weizen be- 
deutend friihreifer als die frfihreifsten ukraini- 
schen Sorten. Zum 15 . Juni, also zur Zeit 
des Beginnens des AhrenschieBens bei den aller- 
friihreifsten ukrainischen Soften, hat ten yon 
den jarowisierten Aserbaidjan-Weizen 83o, 
d. h. 66%, schon ~hren angesetzt; einige yon 
ihnen hatten mit dem Ahrenschiel3en sogar 8 
bis IO Tage vor der allerfrtihesten ukrainischen 
Sorte begonnen. Die nichtjarowisierten Aser- 
baidjan-Weizen gaben entweder gar keinen 
Samen oder einen ~uBerst schlechten; die jaro- 
wisierten brachten dagegen vorztigliches Korn, 
das bei vielen der Qualit~it nach besser geraten 
war als bei den ukrainischen Weizensorten. 

Zwei Aserbaidj an- Sor ten, erythrospermum 534/I 
und/er rugimum 1316 wurden ftir einen groBen 
Vergleichsversuch (mit aehtfacherWiederholung) 
verwendet, bei welchem zum Vergleieh eine der 
besten Liniensorten des Sommerweizens, n~m- 
lich milturum 274 herangezogen war. Die Ergeb- 
nisse dieses Versuches sind in der Tabelle 
S. 15I angeffihrt (siehe auch Abb. 5)- 

Die in der Tabelle angeftihrten zwei Sorten 
sind einer kleinen I(ollektion entnommen wor- 
den. In der nichtjarowisierten Aussaa tkamen 
sie sp~t zum AhrenschieBen und haben praktisch 
keine Ernte  geliefert. Ihre im iarowisierten Zu- 
stand ausges~iten Samen haben dagegen die lokale 
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Sortennamen 
Datum 

der 

AEssaat 

Datum 

des 

-~hren- 

schiegens 

I I .  I V .  5- V I .  

I I .  I V .  I .  V I I .  

1 I .  I V .  I2 .  V I .  

I I .  I V .  I .  V I I .  

I I .  I V .  14. V I I .  

Aserb. erythr. 534/i, jarowisiert . . . 
Dieselbe Sorte nichtjarowisiert . . . 
Asserb. ferrug. 13/16, jarowisiert . . . 
Dieselbe Sorte nichtjarowisiert . . . 
Odessaer milt. 274 nichtjarowisiert . .  

Selektionssorte in Ertrfiglichkeit bedeu- 
tend/ibertroffen. Natiirlich ist es daher 
zu erwarten, dab eine Selektion aus dem 
Weltvorrat  der Sorten bei Anwendung 
der Jarowisation noch bessere Resultate 
ergeben wird. 

Das eben Gesagte bezieht sich selbst- 
verst~indlich nicht allein auf den Weizen, 
sondern such auf andere Pflanzen, und 
auch bier ftihrt die Jarowisation zu einer 
bedeutenden Steigerung der Mannig- 
faltigkeit des SelektionsmateriaIs. Mich 
dfinkt, dab die beschriebene ph/inotypi- 
sche, durch die Jarowisation bedingte 
Ver~inderung im Lichte der Vererbungs- 
physiologie vollkommen natiirlich er- 
scheint : Die Jarowisation ist sozusagen 
ein neugeschaffener Lebensbedingun- 
genkomplex- -  daher muB auch die Onto- 
genese bei der Mehrzahl der Biotypen 
auf eine neue Weise verlaufen, sich in  
neuen Ph~inotypen ~iuBern. 

Auf Grund alles Gesagten hat  die 
sowjetische Selektion die Jarowisation 
in ihre Methodik aufgenommen. 

LYSSENKO bemerkt  richtig, dab die 
Jarowisation zur Selektion in keinerlei 
Gegensatz stehe, sondern sie erg~inze, 
da alle Arbeiten fiber Jarowisation 
hauptsfichlich auf der Basis der Diffe- 
renzen in den Reaktionsnormen ver- 
schiedener Biotypen gegenfiber Ver~in- 
derungen des ~iuBeren Mediums ent- 
wickelt werden. LYSSENKO erwartet, 
dab die Jarowisation in der Zukunft  
durch die Selektion tiberflfissig gemacht 
werden wird, d .h . ,  dab solche Sorten 
gezogen sein werden, die keiner Jarowisation mehr 
ben6tigen werden. Ich glaube, dab das nur in der 
Praxis, in der Bewertung der Sorten nur ihrem 
Ernteertrag und der Qualit~it der Produkte nach 
m6glich ist. Sorten aber, die eine derartig 
kolossale Plastizit~it besitzen vcerden; bei welcher 
die Ver~inderungen der /iuBeren Lebensbe- 
dingungen i n  der Gestalt yon Jarowisation und 
der gew6hnlichen bedeutenden allj/ihrlichen 
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Abb 5. Vergleichende Sortenpr~ifung. Aussaat den I I .  IV. 1931. Stand am 2. VII .  
Die 2 links - - e r y t h r o s p e r m u m  534/i  - -  nicht jarowisiert und jarowisiert;  der dri t te  
Garben Winterweizen , ,Stepnjatschka" - -  jarowisiert;  der v ier te  Garben - -  
mil turum o 2 4 7 - -  nicht jarowisiert;  der fiinfte Garben - -  W~nterweizen ,,~rowo- 
~ rymka"  o204 - -  jarowisiert; die zwei rechten - -  fer tugineum 13/16 - -  

nicht jarowisiert und jarowisiert. Nach LYSSENKO_ 

Schwankungen des Komplexes der Lebensbe- 
dingungen sich im Ablauf der Ontogenese nicht 
~[ul3ern w e r d e n -  sind wohl nicht zu erwarten. 

Die Jarowisation verdient die allergr6Bte Be- 
achtung, da sie der Landwirtschaft, wie unmittel- 
bar so auch mittelbar - -  durch die Selektion-- sehr 
viel zu geben vermag, j aschongibt. Besondershoch 
einzusch~tzen ist die Bedeutung der Jarowisation 
fiir yon der Diirre oft heimgesuchte Gegenden. 


