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Aus einer Kreuzung sind also Bastarde ganz ver- 
sehiedener Kleberquellung entstanden. Die 
Gruppenbildung ist  willkiirlich gesetzt, aber der 
absolute Wert der Quellzahl steht ja ohnehin 

nicht ganz fest; verh~ltTcismi~/3ig dtirfte in den 
hSheren Quellzahlen der gr613ere Backwert zum 
Ausdruck kommen. Das wird den Ztichter bei 
der Fortsetzung seiner Arbeit leiten kSnnen. 

(Institut ~iir angewandte ]3otanik der Universit/~t Hamburg.) 

Die Jarowisation des Getreides nach T. D. Lyssenko. 
Von O. Nerllng, 

Der Umstand, dab die wiinschenswerte Ein- 
ftihrung und der Anbau besserer Getreidesorten 
in irgendeinem Gebiet meist daran scheiterte, 
dab die betreffenden einzufiihrenden Sorten 
unter den neuen Bedingungen zwar vorztiglich 
wuchsen, aber zu sp~it fruchteten, d .h.  J~hren 
schoben und reiften, brachte LYSSENKO, den 
SchSpfer der Methode der Jarowisation, dazu, 
danach zu forschen, ob es nicht mSglich ist, die 
Vegetationszeit der Pflanzen zu verktirzen. 

Er beobachtete nun zun/ichst, dab die L/inge 
der Vegetationsdauer, die mit dem Zeitpunkt 
der Reife abgeschlossen wird, nicht nur gene- 
tisch bedingt ist, sondern auch weitgehend durch 
~iuBere Faktoreli beeinfluBt wird. 

Nun machte er sich zun~ichst an die Analyse 
der Vegetationsdauer tiberhaupt und stellte lest, 
dab es eine Vegetationsdauer an sieh als ab- 
geschlossene Einheit nicht gibt, sondern, dab 
das, was wir einfach als Vegetationsdauer an- 
sprechen, lediglich als die Summe mehrerer be- 
stimmter aufeinander folgender und einander 
ablSsender Wachstumsstadien anzusehen ist. 
Beim Getreide z. B. wiirde sich die Vegetations- 
dauer aus folgenden Hauptwachstumsstadien 
zusammensetzen: Keimung, Schossen, J~hren- 
schieben, Bliite und Reifung. Aus dieser Er- 
kelintliis folgt nun konsequenterweise, dab durch 
~iuBere Einfltisse eine direkte Beeinflussung der 
Vegetationsdauer an sich nicht m6glich ist, 
sondern, dab diese Beeinflussuligen der gesamten 
Vegetationsdauer IIur indirekter Natur sein 
k6nnen, indem durch sie die einzelneli Wachs- 
tumsstadien verktirzt oder verl~ingert werden. 
LYSSENKO geht nun in seiner Hypothese weiter 
und stellt fest, dab die haupts/iehlich in Frage 
kommenden Beeinflussungen der Vegetations- 
zeit auch nicht in der Beeinflussulig des schnel- 
leren oder langsameren A blaufs der einzelnen 
Wachstumsstadien besteht, sondern lediglich in 
der Verschiebung des Zeitpunktes des Eintritts 
in ein neues Waehstumsstadium. Und da den 
Landwirt praktisch nut  eilx einziges Stadium, 
nfimlich das des Fruchtens, worin)~hrenschieben, 

Bliite und Reife eingeschlossen sind, interessiert, 
so hat also jede, die Vegetationszeit verktirzende 
Beein{lussung darin zu bestehen, das Stadium 
des Fruchtens gegebenenfalls iiberhaupt zu er- 
m6glichen und den Zeitpunkt seines Eintritts 
mSglichst welt vorzuverlegen. 

LYSSENKO stellt nun welter die Hypothese auf, 
dab der Eintrit t  in das Stadium des Fruchtens, 
- -  um welchen Kernpunkt sich des weiteren alle 
Ausffihruligen drehen, - -  (wie auch in jedes 
andere Stadium) durch einen ganz bestimmten 
auf die Pfianze einwirkendeli (ffir jedes Stadium 
verschiedenen) Faktorenkomplex ermSglicht 
und ausgelSst werden muB ulid jeder im Mini- 
mum befindliche Faktor dieses Komplexes den 
Eintritt  der Pflalize in das Stadium des Fruch- 
tens (bzw. in irgendeili anderes Stadium) er- 
schwert, also hinausschiebt oder sogar ganz 
verhilidert. 

Wenn also z.B. eine Winterweizensorte bei 
Friihjahrsaussaat bis zum Herbst fiberhaupt 
nicht zum Ahrenschieben bzw. zur Reife kommt, 
so ist das IIicht etwa genetisch begr/indet, indem 
diese Pflanze fiir ihreli Entwickluligsrhythmus 
eben mehr als 5-~6 Moliate ben6tigt, es ist auch 
nicht in der Weise klimatisch begrtindet, dab 
unter den vorliegenden klimatischen Be- 
dingungen das Wachstum der Pflanze verlang- 
saint und dadurch also ihre gesamte Vegetatiolis- 
dauer verl~ingert wird, sondern lediglich so, dab 
die Pflalize unter den gegebenen Bedingungen 
den Start zum Eintritt  in das Stadium des 
Fruchtens nicht finder. 

Genau so verh/ilt es sich auch mit den 
Sommerweizensorten, die in bestimmten Gegen- 
den sp/iter reifen als in ihrer Heimat oder unter 
den ffir sie optimalen klimatischen Bedingungen. 
Auch bei ihnen macht sich unter den gegebenen 
Bedingungeli eine Hemmung bemerkbar, die 
den Eintrit t  in das Stadium des Fruchtens zwar 
nicht ganz zu verhindern, aber doch zu ver- 
zSgern vermag. Was ist nun die Ursache dieser 
Hemmungen? Nach LYSSENKOS Hypothese 
miissen es ~iuBere Einfltisse, in erster Linie 
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klimatischer Natur sein, die diese Hemmungen 
bewirken. Am Beispiel des Wintergetreides l~il3t 
sich nun am besten erkennen, welcher klima- 
tische Faktor ausschlaggebend ist: im Herbst 
ausges~tes, aufgelaufenes und fiberwintertes Ge- 
treide fruchtet und reift reehtzeitig und reich- 
lich, im Friihjahr, erst nach den ersten Fr6sten 
ausges~ites und auflaufendes Getreide fruchtet 
und reift fiberhaupt nicht oder nur sehr mangel- 
haft. Wenn die verschiedene Dauer der zur 
Verfiigung stehenden Vegetationszeit als Er- 
kl~irung fiir diese Tatsache yon vornherein aus- 
scheidet, bleibt nur noch die verschiedene 
Temperatur, der das Getreide wfihrend der 
ersten Zeit seines Wachstums ausgesetzt ist und 
tats~ichlich erweist sich auch der Mangel an 
niederen Temperaturen als haupts~ichlichste 
Hemmungsursache, Die niedere Temperatur ist 
ein Bestandteil des Faktorenkomplexes, dessert 
Einwirhung das Getreide zum Eintritt in das 
Stadium des Fruchtens bengtigt. Dutch zahlreiche 
experimentelle Versuche ist die Richtigkeit dieser 
Annahme best~tigt. - -  Dutch den vorerw/ihnten 
Faktorenkomplex wird nun aber nicht unmittel- 
bar und direkt das Stadium des Fruchtens aus- 
gel6st, sondern der Einflul3 des Faktoren- 
komplexes beschr~inkt sich auf eine innere Zu- 
standsgnderung der Pflanze, die die Voraus- 
setzung ffir den Eintritt der Pflanze in das 
Stadium des Fruehtens ist, der dann, diesen 
inneren Zustand vorausgesetzt, nur den Bin- 
dungen des Genotypus unterworfen ist. 

Der experimentelle Versuch ergibt weiter, was 
als Konsequenz tier ebengenannten Hypothese 
wohl erkl~irbar erscbeint, dab die zustands- 
~indernde Beeinflussung der Pflanze an keinen 
bestimlnten Zeitpunkt und an kein bestimmtes 
Wachstumsstadium gebunden ist, sondern zu 
jeder beliebigen Zeit an tier wachsenden Pflanze 
erfolgen kann. 

Diese experimentelle Erkenntnis gab nun 
LYSSENKO die Veranlassung, die Einwirkung des 
notwendigen Faktorenkomplexes m6glichst in 
die Zeit und auf den Zustand des Getreides zu 
verlegen, bei denen die Durchfiihrung dieser 
Behandlung aueh in gr6Berem Stile technisch 
am leiehtesten m6glich ist. Fraglos sind alle 
diese und iihnlichen Behandlungsmethoden am 
!eichtesten, wenn nicht gar ausschlieBlich am 
Saatgut m6glieh, und da ist es T. D. LYSSENI~Os 
bleibendes Verdienst, tatsS.chlich eine Methode 
gefunden zu haben, die die Durchftihrung tier 
zum rechtzeitigen Fruchten notwendigen Ein- 
wirkungen bereits am Saatgut m6glich macht. 
Da die Beeinflussung an tier wachsenden Pflanze 
erfolgen mug, so scheidet allerdings der ein- 

fachste Fall, die Behandlung des ruhenden Sa- 
mens, aus. Das Samenkorn muB erst aus seiner 
Ruhe herausgelockt werden, dab der Keimling 
sich zu rtihren und zu wachsen beginnt. In 
diesem Stadium ist dann die PIlanze bereits 
imstande, unter den entsprechenden ~iuBeren 
Verh~iltnissen die inneren Prozesse zu vollziehen, 
die den latenten inneren Zustand bedingen, tier 
Jar den Eintritt der P/lanze in alas Stadium des 
Fruchtens Voraussetzung ist. Und dieser Vor- 
gang, kiinstlich hervorgerufen, ist die ,,Jarowi- 
sazia" oder ,,Jarowisation" T. D. LYSSENI~OS. 

Das Wesen der Jarowisation besteht also 
darin, dab tier Pflanze tier unter den gegebenen 
klimatisehen Verh~iltnissen fehlende oder nut 
unvollst~indige, zum Eintritt in das Stadium 
des Fruehtens unentbehrliche Faktorenkomplex 
kiinstlich wiihrend der allerersten Stadien des 
Waehstums, d. i. im keimenden Samen zugeffihrt 
wird, wobei dana einerseits der Effekt tier 
gleiehe ist, wie wenn diese Beeinflussung w~h- 
rend eines sp~iteren Wachstumsstadiums und 
unter natiirlichen Bedingungen stattfinden 
wfirde, und andererseits die weitere Hand- 
habung (Aussaat usw.) des jarowisierten Saat- 
gutes gegenfiber dem unbehandelten Saatgut 
keine wesentliche Erschwerung erf~ihrt. Wesent- 
licit ffir das Gelingen tier Jarowisation ist, dab 
erstens die zu behandelnden Samen tats~iehlich 
aus dem Zustand der Ruhe herausgetreten sind 
und zu keimen begonnen haben, da jede Be- 
handlung des ruhenden oder nicht genfigend aus 
der Ruhe herausgetretenen Samens erfolglos 
bleiben mug. Die Erfiillung dieser Bedingung 
st6Bt auf Schwierigkeiten, da andererseits der 
Samen auch nieht zu stark auskeimen daft, wall 
sonst die Aussaat usw. sehr erschwert werden 
wfirde und die Gefahr bestfinde, dab der schon 
recht weit ausgetriebene Keimling bei der wei- 
teren Behandlung und Aussaat des Saatgutes 
besch~idigt oder ganz abgebrochen werden 
wiirde. Um dieses zu verhindern und doch die 
Bedingungen der Jarowisation zu erfiillen, muB 
gerade das Keimungsstadium erfagt und ge- 
halten werden, indem der Samen vollstiindig ge- 
quollen und aus seiner Ruhe herausgetreten ist 
und tier Keimling bzw. Embryo zu wachsen be- 
gonnen hat, aber aus der schfitzenden Um- 
hfillung tier Samenschale noch nicht oder kaum 
herausgetreten ist. 

Das zweite wesentliche Moment ist, dab die 
Saatgutbehandlung zum Zwecke tier Jarowi- 
sation nieht nut mit dem einen oder den paar 
unter den natiirlichen Bedingungen fehlenden 
oder im Minimum befindlichen Faktor bzw. 
Faktoren durchgefiihrt wird, sondern stets mit 
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dem gesamten Faktorenkomplex, der ffir die je- 
weilige Pflanzenart oder -sorte notwendig ist, 
um in der Ptlanze die inneren Vorbedingungen 
fiir den Eintr i t t  in das Stadium des Fruchtens 
zu erzeugen, wobei zum Unterschied yon den 
jeweiligen natfirlichen Bedingungen in dem 
kfinstlich vermittelten Faktorenkomplex auch 
die unter den natfirlichen Bedingungen fehlen- 
den odef im Minimum befindlichen Faktoren 
mit  enthalten sind. Hieraus erw~ichst also die 
Notwendigke~t, ffir jede einzelne Pflanzenart, 
die man der Jarowisation unterziehen will, zu- 
n/ichst den erforderlichen Faktorenkomplex 
genau zu ermitteln. Dabei geniigt es nicht, 
festzustellen, dal3 der oder ]ener Temperatur- ,  
Licht-, Feuchtigkeits- oder anderer Faktor  er- 
forderlich ist, sondern es muB auch festgestellt 
werden, wie lange die Pflanze diesen Faktoren 
ausgesetzt werden mul3. 

LYSSENKO gibt fiir den Faktor  W~rme folgende 
Dosen an : 
ftir Wintergetreide . . . . . .  - - 2  bis + io ~ C 

40--5 ~ und mehr Tage lang; 
~/ir sp~treifes Sommergetreide �9 + 3 his + 15 ~ C 
ftir Sommergetreide . . . . . .  + 5 bis + 2o ~ C 

lO--15 Tage lang. 
An einer anderen Stelle gibt er allerdings als 

gfinstigste Temperatur  fiir Sommergetreide + I 
bis + I o ~  an. Auffallend an dieser Tabelle 
ist, dab im Gegensatz zu manchen Theorien fiber 
das Problem des Wintergetreides, dieses zu seiner 
Entwickiung und zum Fruchten nicht des 
Frostes bedarf, ja im Gegenteil alle Tempera- 
turen unter - - 2 ~  bereits keinerlei gfinstige 
Wirkungen auf das Getreide mehr ausfiben. 
Unterhalb dieser Temperatur  finden auch keine 
Jarowisationsprozesse mehr statt .  Beim Som- 
mergetreide unterbrechen bereits alle K/iRe- 
grade yon einschlieNich o ~ an die Jarowisation. 

2. V e r s u c h s e r g e b n i s s e .  

LYSSENKO hat nun eine ganze Anzahl zum 
Teil grol3stiliger Versuche mit jarowisiertem Ge- 
treide ausgefiihrt und ist dabei (zun~ichst in 
Parzellenversuchen) zu den auf der rechten 
Spalte folgenden beachtenswerten Ergebnissen 
gekommen. 

Es sind in diesem Versuche eine Anzahl sp~it- 
reifer Sommerweizen aus Aserbeidsch~n (Hinter- 
kaukasien) in jarowisiertem und nichtjarowi- 
siertem Zustande ausges~it worden und als Ver- 
gleich dazu ebenfalls sowohl jarowisiert als auch 
nichtjarowisiert zwei landesfibliche friihreife 
ukrainische Sorten (Girka o274 und Girka o18o). 
Der Versuch ergab nun das sehr interessante 
Resultat,  dal3 der Termin des Ahrenschiebens, 
also des Eintri t ts  in das Stadium des Fruchtens, 

Sortenbezeichnung 

Apulikum 1486/2 . . . . . .  
Meridionale 3o8 . . . . . . .  
Erythrospermum 1344/I 
Niletikum 432/6 . . . . . .  
Nigrobarbatum 1275/48 
Affine 1631/8 . . . . . . . . .  
Erythrospermum 534/1 
Apulikum 242/1 . . . . . . .  
Niletikum 185/1 . . . . . . .  
Girka 0274 . . . . . . . . . . .  
Girka o18o . . . . . . . . . . .  

Tag des-~h . . . .  _Is ) ~ n g l  scBh~eu ". 
schieb . . . .  I p [ nigung 

! 
Ausskaat am [inTagen, imVer- 

20. III. [ gleich zur Sorte 
Girka o274 

unbe- jarowi-| unbe- [ jarowi- 
handelt siert [ halldelt[ siert 

12. 7 . 
IO. 7- 
6. 7 . 

26.6. 
26.6. 
i6.6. 
25 . 6. 

8.6. 
7.6. 
7.6. 
7.6. 

IO. 6. 
5.6. 
5.6. 
3.6. 

28.5. 
1.6. 

23.5. 
31.5.1 
31.5. 
7.6. 
7.6. 

3 
2 
2 

4 
10 
6 

15 
7 
7 
o 
o 

bei den frtihreifen ukrainischen Sorten durch 
die Jarowisation gar nicht beeinfluBt wurde; die 
jarowisierten und unjarowisierten Parzellen be- 
gannen am gleichen Tage mit  demAhrenschieben. 
Ganz anders verhielten sich die sp~itreifen aser- 
beidschanischen Sorten: die Jarowisation hatte 
hier ausnahmslos bei alien Sorten bewirkt, dab 
sie mit  dem Ahrenschieben bedeutend fr/iher 
begannen als normalerweise. Die geringste Ver- 
schiebung des Termins betrug bei dell an sich 
am wenigsten sp~itreifen Sorten 7- -8  Tage und 
die st~irkste Verschiebung bei den an sich am sp/i- 
testen reifen Sorten 3o--38 Tage. Und zwar 
haben s~imtliche jarowisierten sp~treifen Weizen- 
sorten/rCiher mit  dem Ahrenschieben begonnen 
als die friihreifen Vergleichssorten. Zwar gibt 
LYSSENI~O nicht die genauen Daten der Frucht- 
reife, doch mug man nach seinen ganzen Aus- 
ftihrungen annehmen, dab dieselbe in allen 
F~illen parallel zum Ahrenschieben erfolgt und 
dann erhellt aus obigem Versuch klar die im- 
mense Bedeutung der Jarowisation ffir den ge- 
samten Getreidebau und die Getreidezucht. 

Auch in den russischen landwirtsehaftlichen 
Staats- und Kollektivwirtsehaften sind im Jahre  
1932 Vergleichsversuche mit  jarowisiertem und 
unjarowisiertem Getreide in grSBerem Stile 
durchgeffihrt worden, zum Teil auf einheitlichen 
Fl~ichen yon 5O--lOO ha und mehr. I m  ganzen 
sind mit  jarowisiertem Getreide 43000 ha be- 
baut  worden, davon sind bis zum 27. August 
I932 durch enquetem~iBige Rundfragen 19 277 ha 
erfal3t worden. Die Erhebungen bestanden aus 
drei voneinander unabh~ingigen Fragebogen. Der 
erste bezog sich auf die Zeit vom Beginn der 
Jarowisation des Getreides bis zu seinem Auf- 
laufen, der zweite vom Auflaufen bis zum 
Ahrenschieben und der dritte auf die Zeit vom 
24hrenschieben bis zur Reife. 
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Von 772 eingegangenen Fragebogen der ersten 
Gruppe berichteten nur vier yon einer Verspfi- 
tung des Auflaufens des jarowisierten Getreides 
gegenfiber dem nichtjarowisierten, 97 von einem 
gleichzeitigen Auflaufen und in allen fibdgen 
F/illen lief das jarowisierte Getreide frfiher auf 
als das nichtjarowisierte, und zwar.. 
um I Tag in lO8 F~llen um 5 Tage in 55 F~llen 
,, 2 Tage ,, 194 . . . .  6 . . . .  19 ,, 
, ,  3 , ,  , ,  I 7 0  , ,  , ,  7 . . . .  I I  , ,  

,, 4 . . . .  Io4 . . . .  8 . . . .  IO ,, 
In den gleichen Fragebogen wurde das Auf- 

laufen des Getreides folgendermaBen beurteilt: 
nicht 

j arowisiert j arowisiert 
schlecht . . . . .  38 F~il!e 63 Fglle 
mittelm~Big . . . .  267 ,, 348 ,, 
gut . . . . . . . .  296 ,, 185 , ,  

Von den 274 eingegangenen Fragebogen tier 
zweiten Gruppe berichteten wiederum nur 4 
yon einer Versp/itung des Ahrenschiebens um je 
I Tag, 5I von gleichzeitigem Ahrenschieben und 
alle fibrigen von einem frfiheren Ahrenschieben 
des jarowisierten gegenfiber dem nichtjarowi- 
sierten Getreide, und zwar 
um i Tag in 23 Fgllen um 5 Tage in 2oFgllen 
,, 2 Tagein 54 . . . .  6 . . . .  16 ,, 
,, 3 . . . .  58 . . . .  7 . . . .  3 ,, 
,, 4 . . . .  4 ~ . . . .  8 . . . .  5 ,, 

Ein kleiner Parzellenversuch zeigte auBerdem, 
dab durch die Jarowisation nicht nur das Ahren- 
schieben im Vergleich zum gleichzeitig aus- 
ges~iten nichtjarowisierten Getreide beschleunigt 
wird, sondern auch bei Verz6gerung der Aus- 
saatzeit die entsprechende Verz6gerung des 
Ahrenschiebens beim jarowisierten Getreide ge- 
ringer ist als beim nichtjarowisierten. 

~hrenschieben 
nicht 

Aussaatzeit j arowisiert j arowisiert 
16. IV. 19. VI. 22. VI. 
6. V. 28. VI. 9- VII. 

I I .  V .  3 .  V T I  1 2 .  V I I .  

Die Erhebungen fiber den Ertrag des angebauten 
jarowisierten Getreides waren bis zum AbschluB 
der bisher erschienenen Arbeiten noch nieht 
vollst/indig. Es waren bis dahin nur 59 Frage- 
bogen der dritten und letzten Enquetegruppe 
eingelaufen. Nach diesen ergibt sich folgendes 
vorliiufiges Bild iiber die Ab- und Zunahme des 
Ertrages des jarowisierten Getreides gegenfiber 
dem nicht jarowisierten: 

A b n a h t l l e  

Z t r .  je  h a  1-o,5 o ,5-o ,o  % o  
Z a h l  d e r  F fd le  I I2  5 

Z u n a h m e  
Z t r .  j e  h a  0-0,5 o,5-I~O 1,5-2 ,o  2 ,0-2 ,5  2 ,5-3 ,o  6,o-6,5 
Z a h l  d e r  Ffd le  2 3 IO 4 I 2 I 

LYSSENKO gibt auch einige interessante ein- 
zelne Ertragsergebnisse an: 

nicht 
j arowisiert j arowisiert 

Ztr./ha Ztr./ha 
Kommune ,,Kom. Iskra" . 5,7 2,5 
Kollektiv,,1. August" �9 �9 5,6 4,I 

. . . .  io Jahre KIM." 4,6 4,1 

. . . .  Paris. K o m m . .  6,o 5,o 

. . . .  Lenin" . . . . i4, 5 8, 3 

Alle diese Ergebnisse sind fraglos sehr viel- 
versprechend und zeigen, dab die Jarowisation 
sich auch unter den Verh~itnissen der Praxis 
wohl bew~ihrt und die Erwartungen, die man 
auf Grund der Vorversuche auf sie setzen durfte, 
vollauf erffillt. Das ganz besonders, wenn man 
berficksichtigt, dab die vorliegenden Versuche 
ilUr mit Sommergetreide und zwar fast aus- 
nahmslos mit solchen Soften durchgeffihrt 
worden sind, die in den betreffenden Gegenden 
sowieso schon als frfihreif bekannt waren und 
dort angebaut wurden. Die Versuche mit an- 
deren Sorten, bei denen die Jarowisation erst 
voll in Erscheinung treten kann, sollen erst in 
den n~ichsten Jahren durchgeffihrt werden. 

AuBerdem gibt LYSSENKO aueh zu bedenken, 
dab in diesem ersten Jahre der Anwendung 
dieser ganz neuen Methode in gr6Berem Stile, 
die Jarowisation des Saatgutes fraglos in vielen 
F~illen nicht so sorgf~ltig und vorschriftsm~iBig 
durchgeffihrt worden ist, wie es ffir Erzielung 
des vollen m6glichen Erfolges notwendig ist .  
Namentlich fehlte es an Arbeitskr~ffen, die in 
der Anwendung der Methode genfigend an- 
gelernt w~iren, zweitens an geeigneten R~iumen 
zu ihrer Durchffihrung und noch an manchen 
anderen Hilfsmitteln. Daher sind in den vor- 
erw~ihnten Erhebungen fraglos ein ganz Teil der 
angeblich mit jarowisiertem Getreide durch- 
geffihrten Versuche tatgichlich mit gar nicht 
oder zumindestens mit sehr unvollst~indig jaro- 
wisiertem Saatgut durchgeffihrt worden, wo- 
durch das Ergebnis natiirlich in negativem Sinne 
beeinfluBt worden ist. 

Einen weiteren Versuch mit zwei sp~itreifen 
aserbeidschanschen Weizensorten und der bereits 
bekannten Vergleichssorte Girka 0274 mSchte 
ich hier noch erw~ihnen, weil er auch Ertrags- 
zablen bringt. Der Erfolg der Jarowisation ist hier 
geradezu unwahrscheinlich (siehe Tab. I S. 65). 

Auch hinsichtlich des Tausendkorngewichtes 
und der Mahl- und Backeigenschaften der Ernte 
aus j arowisiertem und nicht j arowisiertem Saat- 
gut schneidet ersteres bedeutend besser ab. 

Die Aserbeidschanweizen sind bekannt wegen 
ihres grol3en gehaltvollen Korns (Tausenkorn- 
gewicht bis 65 g), ihrer guten Mahlergiebigkeit 
und der sch6nen leicht gelblichen Farbe des 
Mehls. Doch ungeachtet auch des reichen Ge- 



5. Jahrg. 3. Heft Die Jarowisatior~ des Getcreides nach T. D. Lyssenko. 65 

Sortenbezeichnung 

I. Aserbeid. Erythrospermum 534/1 
2. Aserbeid. Ferruguineum 1316/8 . 
3- Odessa Girka o274 . . . .  : . . . . . . . .  

~ussaat 

I I .  4. 

1 i  44: 
I I .  

T a b e i l e  1. 

Khrenschieben 

j arowi- nicht 
siert jarowis. 

5 .6 .  1. 7 . 
i .6 .  i. 7. 

14. 6. 
haltes an Roheiweil3 besitzt der Aserbeidsehan- 
weizen einen qualitativ sehr schlechten Kleber, 
wodurch seine Backf~ihigkeit sehr beeintr~ichtigt 
wird. Das Brot zeigt ein beispiellos kleines 
Laibvolumen, schleehte Porosit/it und sehleehte 
Elastizit/it. Wie die Tabelle 2 zeigt, konnten auch 

Ertrag Ztr. j e ha 

j arowi- nicht 
siert jarowis. 

I 

7,4 l ~ 
8,9 ] 0,5 

6,3 

Ertrag im Vergleieh 
zu Girka 

j a r o w i - n i c h t  
siert , jarowis. 

I I I  4 ,7  
141,1 7,9 

IOO 

zwar ~iugerst schnell, doch ist die Gefahr des 
starken Auswachsens des Saatgutes sehr groB. 

4- Die Jarowisation von Hartweizen dauert 
lO--15 Tage und sell aueh nicht frfiher als IO 
bis 15 Tage vor der Aussaat beginnen. 

Die Befeuchtung des Saatgutes mug mit der 

T a b e l l e  2. 

Sortenbezeichnung 

Erythrospermum 534/1 . . . . . . . .  82,o 22,6 
Ferruguineum 1316/8 . . . . . . . . . . .  78,2 26,5 
Girka o274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74,9 17,4 
diese Eigenschaften durch die Jarowisation we- 
sentlich verbessert werden. Die Sorte Ferru- 
guineum 1316/8 iibertraf sogar m allen Merk- 
malen die nicht jarowisierte Vergleichssorte 
Girka o274 , die unter ukrainischen Verh/iltnissen 
als eine auch hinsichtlich ihrer Backf~thigkeit 
vorziigliche Sorte bekannt  i s t .  

Aueh ein in dieser Richtung durchgefiihrter 
Versuch mit  einer Winterweizensorte erwies 
die {)berlegenheit der jarowisierten Frtihjahrs- 
saat gegeniiber der normalen, nicht j arowisierten 
Herbstsaat ,  namentlieh hinsichtlich der qualita- 
riven Eigenschaften der Backffihigkeit (siehe 
Tabelle 3). 

Hektoliter- I Tausend- Mahl- 1 
gewicht kornggWiCht Glasigkeit ergiebigkeit Laib- Back- 

kg [ 0[ ~ o/~ volumen Porosit~t f/ihigkeit 

9o 74,3 522 73 88 
7 ~ 74,7 617 IOO lO 5 
71 72,0 602 90 97 

allergr6Bten Sorgfalt vorgenommen werden. Sie 
erfolgt am besten bei einer Temperatur  yon 
+ I 0 bis + 12 ~ C, da bei dieser Temperatur  die 
Wasseraufnahme des Getreides am schnellsten 
VOl- sich geht, sie l~iBt sich auch noch bei 6- -8  e C 
durchfiihren, doch dauert sie dann l~inger. Die 
zur Befeuchtung notwendige Wassermenge muB 
stets genau berechnet werden. Bei Zugrunde- 
legung eines anfiinglichen Wassergehaltes des 
Getreides von 13 % betr/igt sie 33 kg Wasser auf 
IOO kg Saatgut, das sind stets rund ein Drittel 
des Gewichtes des Saatgutes. Bei h6herer 
Anfangsfeuchtigkeit des Saatgutes vermin- 
deft  sich um jeden 1% Feuchtigkeit die 

T a b e l l e  3. 
Hektoliter- Tausend- ] 

Sorte : Stepnjatschka o496 gewichtkg kornggwieh( 

Jarowisierte Frfihjahrssaat . . . . .  
Nicht jarowisierte Herbstsaat .. 

3. M e t h o d i k .  

77,6 
80,4 

25,3 
28, 4 

Bei der Jarowisation des Saatgutes miissen zu- 
n~ichst folgende 4 Grundregeln beachtet werden. 

I. Der ProzeB der Jarowisation geht nur im 
keimenden Samen vor sich, (Bei einzelnen K6r- 
nern (3--5%) mfissen schon die Keimspitzen 
durchgebrochen sein.) 

2. Die gfinstigste Temperatur  ffir die Jaro- 
wisation yon Hartweizen sind q - I  bis + 5 ~  
Bei niedrigeren Temperaturen findet keine Jaro-  
Wisati0n statt .  Die Temperatur  im Getreidehanfen 
mul3 dauernd beobachtet  und geregelt werden. 

3. Die Samen mfissen einen best immten 
Feuchtigkeitsgehalt haben. Weizen : 45--5o % 
absol. Wassergehalt. lgei niedrigerem Wasser- 
gehalt erfolgt der Jarowisationsprozeg aul3er- 
ordentlich langsam, bei h6herem Wassergehalt 

Der Ztiehter, 5. Jahrg. 

Mahl- 
Glasigkeit ergiebigkeit Laib- Back- 

volmnen Porosit~it f~higkeit 
% ~ 

92 73,7 625 95 lO3 
82 71,2 580 80 95 

zus~itzliche Wassermenge um I kg je IOO kg 
Saatgut 

Diese Wassermenge wird zu je einem Drittel  
in 3 Malen in Abst/inden yon je 5- -7  Stunden 
verabfolgt. Fiir eine gute und h~iufige Durch- 
mischung des Saatgutes is t  laufend Serge zu 
tragen. Die einfachste Art der Befeuchtung ist 
die des Umschaufelns des Getreides bei gleich- 
zeitigem Besprengen wie beim einfachsten Ver- 
fahren der feuchten Beize. 2 Stunden nach der 
ersten Befeuchtung taupe das Getreide wieder 
sorgf/iltig umgeschaufelt und mit  S~icken oder 
Matten bedeck t  werden. Nach weiteren 3 bis 
4 Stunden erfolgt dann die zweite Befeuchtung. 
3 Stunden nach der zweiten Befeuchtung mug 
wieder umgeschaufelt werden, und nach wei- 
• 3 - -4  Stunden kann dann die dritte und 

6 
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letzte Befeuchtung erfolgen, die am sorgf~iltig- 
sten zu erfolgen hat, da das bereits stark an- 
gequollene Korn nur langsam weitere Wasser- 
mengen aufnimmt. Gegebenenfails mug der 
letzte Rest des Wassers erst bet dem nach 3 bis 
4 Stunden erfolgenden Umschaufeln zugesetzt 
werden. Es darf nicht unterlassen werden, zwi- 
schen je 2 Befeuchtungen das Saatgut sorgf/iltig 
umzuschaufeln und es stets zwecks Feuchthal- 
tung mit Matten oder S~icken zu bedecken. Auch 
das Zertrampeln einzelner K6rner ist zu ver- 
meiden, da diese K6rner leieht schimmeln und 
dann gef~ihrliche Ansteckungsherde bilden. Es 
empfiehlt sich, S~icke um die FiiBe zu binden. 

Etwa 4 Stunden nach dem letzten Um- 
schaufeln, gegebenenfalls der letzten Wasser- 
zugabe, ist die Quellung des Saatgutes ab- 
geschlossen, und soll es nun keimen. Hierzu 
wird es in etwa 2o--25 cm hoher Schicht aus- 
gebreitet und alle 8--1o Stunden sorgf~iltig um- 
geschaufelt. Die Temperatur im Getreidehaufen 
mug dauernd an mehreren Stellen beobachtet 
werden. Sie soll + I o ~  nicht unter- und 
@ 15 ~ C nicht fibersehreiten. Steigt sie zu hoch, 
mug das Getreide mehr auseinandergezogen 
werden, sinkt sie zu tief, muB es h6her zu- 
sammengeschoben werden, da es sieh wesentlieh 
selbst erw/irmt. Nach 24 Stunden hat meist die 
Keimung das gewiinschte Stadium erreicht. 
S~mtliche Keimlinge sind aus dem Stadium der 
Ruhe herausgetreten und haben zu wachsen be- 
gonnen, einzelne haben die Samensehale schon 
durchbrochen. 

In diesem bereits ,,jarowisationsf~ihigen" Sta- 
dium muB die Keimung unterbrochen und somit 
der Keimling am Auswachsen gehindert werden. 
Zu diesem Zwecke mug das Saatgut nun sofort 
in den ffir die Jarowisation bestimmten kiihlen 
Raum gebracht werden. Hier verbleibt es dann 
12--15 Tage bet etwa + 3  ~ C. Es muB jeden 
Tag umgeschaufelt und die Temperatur in der 
Getreideschicht selbst genauestens beobachtet 
und gehalten werden. Bet Temperaturen fiber 
-+-5 ~ C tr i t t  leicht Schimmelbildung ein und be- 
steht die Gefahr des Auswaehsens. 

12--15 Tage nach Beginn der Abkfihlung ist 
das Saatgu* fertig jarowisiert und reif zur Aus~ 
saat. Kann es aus irgendwelehen Griinden nicht 
gleich ges~it werden, so muB es getrocknet 
werden, dadurch entgeht es der Gefahr des 
Schimmelns und des Auswachsens, beh~ilt abet 
seine durch die Jarowisation erlangten Eigen- 
schaften in vollem Mal3e. 

Die Aussaat des jarowisierten Getreides er- 
folgt wie iiblich mit der Drillmasehine. Bet Be- 
rechnung der Aussaatmenge ist natfirlich der 
erh6hte gassergehal t  des jarowisierten Saat- 
gutes zu berficksichtigen. Die Aussaatmenge an 

jarowisiertem Saatgut ist bezogen auf das 
Trockengewicht, die gleiche wie bet nicht jaro- 
wisiertem. 

4. Die  B e d e u t u n g  de r  J a r o w i s a t i o n .  
Die Bedeutung der Jarowisation wiirde, wenn 

die geschilderten Versuche LYSSENI~Os einer 
kritischen Nachprfifung tats~ichlich standhalten, 
vornehmlich in folgendem liegen: 

i. Die tIerbstsaat kann iiberall da, wo sie aus 
irgendwelchen Grfinden unbequemer ist als die 
Frfihjahrssaat und wo die Gefahr der Aus- 
winterung usw. besteht, in Fortfall kommen, da 
sie gegenfiber der Frfihj ahrsaussaat jarowisierten 
Getreides keinerlei Vorzug mehr besitzt. Es 
k6nnen erforderlichenfalls sogar dieselben Win- 
tergetreidesorten, die bisher zur Herbstsaat be- 
nutzt  wurden, nun in j arowisiertem Zustande 
zur Friihjahrssaat verwendet werden. Doch ist 
das gar nieht einmal wtinschenswert. Richtiger 
erscheint es LYSSENKO, dab die Wintersorten 
und die tIerbstaussaat ersetzt werden durch 
qualitativ hochstehende Sommersorten, die in 
jarowisiertem Zustande ausges~it hinsiehtlich des 
Ertrages und der Qualit~it des Kornes den 
Wintersorten wom6glich noch fiberlegen sind. 

2. Die Sortenauswahl ffir den Anbau in 
irgendeinem Gebiet kann bedeutend erweitert 
werden, da das Moment, das bisher ffir den 
Anbau einer Sorte in einer bestimmten Gegend 
ausschlaggebend war, die Frage, ob die be- 
treffende Sorte auch geniigend frfihreif ist, so 
dal3 sie noch vor dem ersten Frost und unter 
den ukrainischen Verhiiltnissen vor dem Eintri t t  
der herbstlichen Dfirreperiode zur Reife gelangt, 
v611ig in Fortfall kommt. Die Auswahl kann ihr 
ganzes Augenmerk auf die fibrigen Qualit~its- 
eigenschaften der Sorte, wie Ertragreichtum, 
Qualit~it des Kornes, Backf/ihigkeit usw., rich- 
ten. Wobei auch diese Qualit/itseigenschaften 
durch die Jarowisahon meist noch wesentlich 
verbessert werden k6nnen. 

3. LYSSENKO will die Jarowisation auch als 
ganz wesentliches Hilfsmittel der Pflanzenzfich- 
tung angesehen wissen. Da mit Hilfe der Jaro- 
wisation die Pflanzen und namentlieh das Ge- 
treide zu jeder Jahreszeit zum Fruchten ge- 
bracht werden k6nnen, behauptet LYssE~xO 
unter gfinstigen - -  gegebenenfalls kfinstlichen 
(Warmhaus usw.) - -  Wachstumsbedingungen 
3--4 Getreidegenerationen in einem Jahre auf- 
ziehen und zur Reife bringen zu k6nnen. Hier- 
durch wird dann die zfichterische Arbeit um ein 
3- bis 4faches beschleunigt. Und die Jarowi- 
sation selbst gibt der Ziichtung das Mittel in die 
Hand, den UmzfichtungsprozeB yon Winter- 
auf Sommerfrucht und die Herauszfiehtung yon 
guten, /riihrei[en Sorten wesentlich zu be- 
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schleunigen und dadurch die Jarowisation 
wieder iiberfliissig zu machen. Der umgekehrte 
Einwand, dab die Jarowisation die Ziichtung 
tiberfltissig maehe und ersetze, ist aus diesen 
Grtinden nach LYSSENKO V611ig abwegig und 
unzutreffend. 

Damit  sind am Beispiel des Getreides die 
Grundztige der Jarowisation zusammenfassend 
referierend dargestellt. Es bleibt weiteren Ar- 
beiten vorbehalten, in das Wesen der Jarowisa- 
tion tiefer einzudringen, den Vorgang des Jaro- 
wisationsprozesses in der Pflanze zu analysieren, 
alle die Fragen und Probleme, die damit  zu- 
sammenNingen, der Kl~irung n~iherzuffihren 
und die Methode der Jarowisation sinngem~iB 
auch auf andere Kulturpflanzen auszudehnen. 
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C. E. Correns J'. 
Von E t w l n  Battr,  Miincheberg i. M. 

Wie ftir die deutschen Genetiker, so bedeutet Ein seiner wtirdiges Feld der T/itigkeit erhielt 
ftir die deutschen Pflanzen- und Tierziichter der CORRENS erst 1914, wo er den Auftrag erhielt, 
Tod von C. E. CORRENS 
einen sehweren, unersetz- 
lichen Verlust. Er  war 
einer der M~inner, auf 
deren Arbeiten heute die 
ganze praktische Ziich- 
tung aufgebaut ist. 

C. E. CORRENS wurde 
am 19 . Sept. I864 in 
Mtinchen geboren. Sein 
Vater war ein bekannter  
Maler und sein groBes 
zeichnerisches Talent und 
sein ausgepr~igter Formen- 
sinn waren wohl im wesent- 
lichen v/iterliche Erbteile. 

Seine akademische Lauf- 
bahn begann CORRENS als 
Privatdozent in Tiibingen 
im Jahre 1892. In diese 
Tiibinger Privatdozenten- 
zeit fallen seine b a h n -  
brechenden Arbeiten fiber 
die Xenienbildung und 
f~illt vor allem die Wieder- 
entdeckung der Mendel- 
schen Regeln. 

I9O2 wurde CORRENS 
als Extraordinarius nach 
Leipzig berufen, 19o 9 
wurde er Ordinarius ftir Botanik und Direktor 
des Botanischen Gartens in Miinster. 

k6rpert vorkommt.  

das neue Kaiser Wilhelm- 
Inst i tut  fiir experimentelle 
Biologie in Dahlem aufzu- 
bauen und zu leiten. Hier 
hat er dann im Kreise einer 
Zahl hervorragender Mit- 
arbeiter nahezu zwei Jahr-  
zehnte frei arbeiten k6n- 
hen. Fiir ihn war das ein 
auch yon ihm selbst dank- 
bar empfundenes Gltick, 
und es war ein Segen fiir 
die Wissenschaft. 

Auf CORRENS ist in den 
letzten Jahrzehnten eine 
Fiille yon Ehren geh~iuft 
worden. Er  war vierfacher 
Ehrendoktor,  Ehrenmit-  
glied einer ganzen Reihe 
yon wissenschaftlichen 
K6rperschaften der gan- 
zen Welt, und dabei hatte 
er manche Ehrungen selbst 
bescheiden abgewehrt. 

C. E. CORRENS war in 
vielem die Verk6rl~erung 
des Ideals eines deutschen 
Professors, eines Ideals, 
das wie alle Ideale nur 
ganz selten einmal ver- 
Er betrieb d i e  Wissen- 

schaft immer nur ihrer selbst willen, niemals zu 
6* 


