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(Aus dem Inatitut ffir Pflanzenbau und Pflanzenztichtung der Universitgt Leipzig.) 

Keimst immung und Keimpflanzenst immung in ihren Bez iehungen 
zur Ziichtung 1. 

Von W .  Rttttorf. 

Der russische Begriff ,,Jarowisation" sowie 
der in der englischen Fachliteratur gebr/~uchliche 
,,Vernalisation" k6nnen im Deutschen wohl 
besser durch ,,Keimstimmung" und ,,Keim- 
pflanzenstimmung" ersetzt werden. Keim- 
stimmung bedeutet die Stimmung oder Fest- 
legung des im Samen zum Wachstum ange- 
regten Keimes, Keimpflanzenstimmung die der 
Keimpflanze dutch Einwirkung gewisser physi- 
kalischer Faktoren zu einem bestimmten Ent- 
wicklungsverlauf in den Phasen Wachstum, 
Bltihen und Reifen, die wir fernerhin als Waehs- 
turn und Entwicklung bezeichnen wollen. Die 
deutschen Begriffe umfassen die Verfahren, 
durch welche winterannuelle Pflanzenarten, be- 
sonders Wintergetreide, in sommerannuelle, 
zweij:ihrige in einj:ihrige umgestimmt werden. 
Sie umfassen weiterhin die Behandlungsarten, 
die unter Ausnutzung photoperiodischer Dauer- 
behandlung oder der photoperiodischen und der 
Temperaturnachwirkung eme Beschleunigung 
oder Verlangsamung des Entwicklungsverlaufs 
festlegen. Die Beziehungen, welche zwischen 
Keimstimmung bzw. Keimpflanzenstimmung 
und der Zfichtung bestehen, ]assen sich einteilen 
in solche der unmittelbaren nnd der mittelbaren 
Ausnutzung dutch die Zfichtung. 

Die Vorschriffen der Verfahren selbst sind 
durch die Referate fiber die russischen Arbeiten 
yon T. D. LYSSE:~KO (8, 9, IO) und seiner Schule 
sowie derjenigen yon MAXlMOW (II, I2), I~ASU- 
MOW (13) U. a. In. bekannt. Ihre Durchffihrung 
st6Bt bei Wintergetreide wenigstens ffir 'Labo- 
ratoriumsverh:iltnisse nicht auf Schwierigkeiten. 
Anders sieht es dagegen bei den Arten aus, wel- 
che bei hdherer Tempemtur keimgestimmt werden 
mtissen. Ieh denke besonders an Sojabohnen, 
Mais, Hanf  u. a. m. Hier bereiten besonders das 
zu sehnelle Durchwachsen des Keimes, die Ver- 
schimmelung und alkoholische Verg/irung grol3e 
Schwierigkeiten. Wir glauben Wege gefunden 

1 Nach einem Vortrage, gehalten auf dem Fort- 
bildungskursus for Saatzfichter ill Halle a. S. am 
18. Juni I935. 

Der Zttchter, 7. Jahrg. 

zu haben, um auch bei diesen Arten die Keim- 
stimmung durchffihren zu k6nnen, fiber die nach 
Vorliegen der Ergebnisse berichtet werden s011. 
Inzwischen konnten wir aber auf die groBe 
praktische Bedeutu•g der Nachwirkung yon nie- 
deren und hohen Temperaturen und der photo- 
periodischen Behandlung yon Keimp/lanzen bei 
Soiabohnen, Salat u. a. m. (I6, I7) hinweisen. 

Wir k6nnen die Behandlung mit niederer oder 
h6herer Temperatur, mit kurzer oder langer 
Nacht und entsprechend langem oder kurzem 
Tag auch an Keimp/lanzen und ~iberhaupt iungen 
P/lanzen vornehmen. Bei Einwirkung tiefer 
Temperatur um o ~ C kann die Behandlung bei 
v611iger Dunkelheit oder Licht und Dunkelheit 
im beliebigen Wechsel stattfinden. Bei wiirme- 
bedi~r/tigen Kurztagp/lanzen, wie Sojabohnen, 
Buschbohnen, Mais, Hanf  u. a. m. kann die hohe 
Temperatur von 20--25 ~ natfirlich nicht bei 
v611iger Dunkelheit einwirken und umgekehr t. 
In solchen F~illen mfissen die Pflanzen dem 
Sonnenlicht eines kurzen Tages yon 8--12 Stun- 
den ausgesetzt werden. Die Behandlung kann 
in T6pfen und Anzuchtk~isten geschehen, die 
behandelten Pflanzen werden sp~iter in die 
Zuchtg~irten verpflanzt. Eine einfache prak- 
tische photoperiodische Behandlung kann im 
Jugendstadium auch im Freiland oder Zucht- 
garten nach dem Auflaufen durch Uberstiilpen 
yon lichtdichten Kiisten durchgefiihrt werden. 

I. Die nnmittelbare Bedeutung tier Keim- und 
Keimpflanzenstimmung ffir die Zfichtung sehen 
wir in folgendem" 

I. AnnM~erung der Bliihtermine /riih- und 
spiitrei/er Typen zur Durchffihrung der Kreuzung 
bei Winter- und Sommerformen ]e ffir sich oder 
von Winterformen mit Sommerformen. 

Dadurch, dab wit die frtihreifen Sorten bei 
Langtagarten (Getreide, Erbsen, Gr:iser, Rotklee, 
Kartoffeln, Tomaten u. a. m.) im Mai und Juni 
einem kurzen Tag yon 8--12 Stunden aussetzen 
(dutch Uberstfilpen tines lichtdichten Kastens 
etwa), k6nnen wit ihr Ahrenschieben und Bliihen 
in starkem AusmaBe verz6gern und sie auf diese 
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Weise sp~tblfihenden Soften angleichen. Durch 
dieselbe Methode ist es auch m6glich, bei Fremd- 
be/ruchtern gleichzeitig bliihende Stiimme zum 
Bliihen in verschiedenen Zeiten zu bringen. Bei 
Kurztagarten k6nnen wir durch ~ihnliehe Kurz- 
tagbehandlung spdte Soften zum frtihen Bltihen 
bringen. Das kann bei Buschbohnensorten, 
Soja, Mais, I-Ianf, Tabak yon Bedeutung sein. 
Die bisher verwendeten Methoden verschiedener 
Aussaatzeit oder des Zurfiekschneidens bei den 
Getreidearten haben oft versagt. 

2. Wir k6nnen durch Kurztagbehandlung zum 
Zweck der Kreuzung Arten bei uns zum Bliihen 
bringen, die es bei unseren langen Sommertagen 
sonst nicht tun: Helianthus-Arten, ausgespro- 
chene Kurztag-Sojabohnensorten u. a. m. 

April stattfinden. Danach werden nach Aus- 
merzen der an/i~lligen die resistenten Pflanzen. in 
die Zuchtg~irten verpflanzt. Dieses Verfahren 
wird im Halleschen Inst i tut  mit  Erfolg ange- 
wandt. 

5. Die Erzidun% mehrerer Generationen in 

Abb. 2. Lin CaM. Behandlung wie bei Reward. 
Ahrenschieben unter: 8-Stundentag am 7. 7-, normaler Tageslfinge 

aln 2I. ~. 

eimm fahr: Hier mug sorgsam der PhasenabIau/ 
beobaehtet werden. Wit haben LYSSENKOs Be- 
hauptung bei Getreide best~itigen k6nnen, dab 
auf die Phase der Einwirkung niederer Tempe- 
ratur zur Beseitigung der Hemmung zum Ahren- 
schieben bei hohen Temperaturen unbedingt die 
Phase der Einwirkung des langen Tages Iolgen 
muB, damit das Schossen stattfindet.  Werden 
mit  niederer Temperatur  keimgestimmtes Saat- 

Abb. x. Reward. Saatgut bei 3 e C 40 Tage lang jarowisiert und ins 
Freiland ausgelegt. Aufgang am 2o. 4. 35. Links: vom Aufgang his 
zum 4.6. 8-Stundentag, dann normale Tagesl~nge. Rechts: vom 

Aufgang ab normale Tageslfinge. 
Ahrensehieben unter: 8-Stundentag anl 24. 6., normaler Tageslfinge 

am I3. 6. 

3. In Kreuzungen von Sommer- X Winter- 
Jormen bei Getreide k6nnen wir durch Keim- 
st immung mit niederen Temperaturen (Jarowi- 
sation) alle Typen, Sommer- wie WinterforlI)en, 
der Beobachtung w~ihrend ihrer Entwicklu, ng im 
Sommer unterwerfen und von ihnen Samen er- 
halten, w~hrend ohne Keimst immung bei 
Wintersaat die Sommertypen erfrieren oder bei 
Frfihjahrssaat die Wintertypen sitzen bleiben. 
Das kann besondere Bedeutung ill der Immuni-  
t~itszfiehtung haben. 

4. Bei Wintergetreide kann nach Keimstim- 
mung mit  niederen Temperaturen - -  etwa 2--5  ~ 
w/ihrend 4o Tagen - -  die Untersuchung auf 
Rostresistenz im Gew~ichshaus im Februar, M~irz, 

Abb. 3. Heines Kolben. Behandlung wie bei Reward. 
~hrenschieben unter: 8-Stundentag am 8. 7-, normaler Tageslfinge 

am 27. 6. 

gut oder behandelte Keimpflanzen einem kurzen 
Tag ausgesetzt, so schossen sie nicht oder sehr 
sp~t. Die Keimstimmung bei niederen Tempera- 
turen yon 2--5 ~ his zu etwa 40 Tagen gewiihr- 
leistet deshalb niche allein das A'hrenschieben im 
Herbst. Die Tage werden yon Mitte September 
mit  etwa I3 Stdn. Sonnenlicht immer ktirzer, 
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Mitte Oktober betr~igt die Tagesl/inge nur noch 
I I  Stunden. Nach Au/lau/en des k~ltegestimmten 
angekeimten Saatgutes wird deswegen nachts zu- 
siitzliche Beleuchtung durchge/iihrt, werden Infis- 
sen. Fiir je z qm d#r/te eine elektrische Lampe 
von etwa 3o Kerzen in z m Abstand geniigen. 
Auch bei Sommergetreide, Erbsen und anderen 
Langtagarten, bei denen K~ilteeinwirkung nieht 
notwendig ist, gilt dasselbe ill bezug auf die 
Langtagbehandlung. Wir erhielten ~Ierbst 1934 
bei v. Lochows Gelbhafer dutch n~chtliche An- 
wendung yon seer schwachem gefilterten, rotein 
langwelligen und blauein kurzwelligen Licht 
gegenfiber der langen Herbstnacht  folgende Er- 
gebnisse: 

W~hrend bei totem Licht (33 Lux St~irke, 
Schottscher Filter RG I ~) v. Lochows Gelbhafer 
nach der Aussaat am 25. August schoI1 am 
9. Oktober (nach 46 Tagen) die AEren schob und 
am 2o. November ausgereift war, verinochten 
die Serien, welche zus~tzlichem niichtlichen 
blauen Licht (16 Lux St~rke, Schottscher Filter 
BG 181) oder der nati~rlichen langen Herbstnacht 
ausgesetzt waren, r nicht zu schossen. In 
diesen letzten Serien trat  ein starkes Wachstum 
yon Blgttern ein, wie man es bei Wintergetreide 
beobachten kann, das im Friihjahr ges/it wird, 
Rotes langwelliges Licht wirkt auf die Entwick- 
lung yon Langtagpflanzen besonders beschleu- 
nigend ein, blaues kurzwelliges Licht iin gleichen 
Sinne auf Ktfrztagpflanzen, wghrend es bei 
Langtagpflanzen wie Dunkelheit wirkt, wohin- 
gegen rotes Lieht auf Kurztagpflanzen dieselbe 
Wirkung wie TagesbelieEtung hat. Die Frage 
der Intensitgt ist dabei seEr wichtig. Bei Lang- 
tagpflanzen kann aber gew6hnliches weiBes elek- 
tr isches Licht verwendet.werden, in dem die 
Lichtarten des langweltigen Bereiches iiberwie- 
gen. Mehr als zwei, hJchstens drei Generationen 
werden ohne A u/wand gro/3er Mittel /i~r elektrische 
Tagesbeleuehtung im Winter kaum zu erzielen 
sein. Unsere Untersuehungen darfiber laufen 
welter. Die Schwierigkeit liegt darin, dab die 
Reizwirkung bill!ger, schwacher zusi~tzlicherNacht- 
beleuchtung nicht wirksam wird, wenn bei winter- 
licher sehwacher Sonnenbeleuchtung wiihrend des 
Tages nieht genug Assimilate gebildet werden. Im 
Winter miiBte deshalb teuere kfinstliehe Be- 
leuchtung.mit  IOOO- bis 2oookerzigen Lampen 
bei etwa 20 bis h6chstens 25~ durchgeftihrt 
werden, nachts dagegen bei ktihleren Tempera- 

1 Zur Absorption der infraroten (W~rme-) 
Strahlen wurde das Licht der Osram-Nitralampe 
dutch eine Kfivette init einer 6 cm hohen Wasser- 
schicht geschickt, in der sich auch das jeweils be- 
nutzte Filter befand. 

turen yon etwa 8~ die zusgtzliche schwache 
Reizbeteuchtung. Am billigsten und wirksamslen 
gestaltet sich die Anwendung schwacher kCinstlicher 
Reizbeleuchtung w~hrend der Nacht zur Erzidung 
mehrerer Generationen deshalb in den Monaten 
September-Oktober und Februar-Miirz-April bei 
genCigend starkem Sonnenlicht. Daraus ergibt 
sich, dal3 wir iin H6chstfalle 2 Generationen 
unter Zuhilfenahine kiinstlicher Beleuchtung 
und eine bei natiirlichein Sonnenlicht heran- 
ziehen k6nnen. 

II. Schreiten wir nun zur Betrachtung tier 
mittelbaren Benutzung der Ver/ahren der Keim- 
und Keimp/lanzenstimmung durch die ZfiChter 
und Genetiker. Ich will gleich vorwegneEmen, 

Abb. 4- Einf lug yon zusfitzlicheln roten und blauen Licht w/ihrend 
der Nacht auf die Entwicklung vori Lochows Gelbhafer. Von links 
nach rechts: Ohne Zusatzbeleuchtung; ilachts zusS.tzliches blaues 
Lieht yon 16 Lux StS.rke; nachts zus/itzliehes rotes Lieht yon 33 Lux 
StS.rke. Ausgelegt am 25. 8. 34; u11ter roter Zusatzbeliehtung&hren- 

schieben am 9. io 34. 

dab fiir mich hier die entscheidende Bedeutung 
dieser Verfahren liegt, deren erste experimentelle 
Begriindung durch die Deutschen v. SEELI~ORST 
(18), KLEBS (6), GASSNER (4) gegeben wurde, 
und weiterhin durch GARNER und ALLARD (3) 
(Photoperiodismus), MAXlMOW (II), RASlJMOW 
(13) und besonders LYSSENKO (8, 9, IO) iausge- 
bildet wurden. 

Hier seien einige Beispiele gegeben und grund- 
s~itzliche Ausffihrungen gemacht: 

I. Die Ausnutzung der Keimstimmung (Jaro- 
wisation) bei niederen Temperaturen bei Winter- 
getreide, Winterraps und -riibsen zur PrCi/ung tier 
Winter/estigkeit. Der Zusaininenhang zwischen 

15" 
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Wachstum, Entwicktung und K~Iteresistenz ist 
bekannt. Unsere Winterarten werden im Friih- 
jahr ~m so ki~lteemp/indiicher, {e entwicklungs- 
bereiter sie nach der natiirliche~r winterlichen 
Keimp/lanzenstimmung bei der Einwirkung hdhe- 
rer Tagestemperaturen und stiirkeren Sonmnlichtes 
sind. Kahlfr6ste im Februar, M~irz, ApriI und 
Sp~itfr6ste schaden besonders stark. Einen der 
Faktoren, welche die Winterfestigkeit bestim- 
men, k6nnen wir daher auf die Weise prtifen, 
da[3 wir die Sorten yon Winterarten, besonders 

winterh/irter sein. Es komm~ also stu[e~cweise 
K?im- oder Keimp/lamemtimmun.g bei niederen, 
Temperaturen yon etwa to, 2o, 3 ~ und 4 ~ Tagen 
zur Anwendung. Nach vollst~indig durchgeftihr- 
ter Keimstimmung ist bei den Wintertypen die 
K~lteempfindlichkeit so groB, als ob die Winter- 
soften Sommerformen w~iren. Nach {eder Stim- 
mungsstu/e kazan die Ki~lteresistem nach den ge- 
brduchliche~ Methode~r der direkte~r Anwe~cdung 
yon KdlEe bestimmt werde~r Wir werden dabei 
auch die tiberraschende Feststellung machen, 

Abb. 5. Lin Calel. Links : Tags Gew~chs- 
haus, nachts Freiiand. ~Vom Aufgang, 
3- 3- ab bis I .  4- Rechts: Dauernd 
Gew~ct~sbaus yore 3.3.  bis zum i .  4- 
Ab 2.4.  rechts und links gleichm~iBige 
Freilandverh/iltnisse. Links und rechts 

Xhrensehieben am g. 6. 

Abb. 6. Reward. Behandlung wie bei 
Lin CaM. Ahrenschiebem Links am 

"-9- 5., rechts am 2I.  5- 

Abb. 7. 38 M.A. Behandlung wie bei 
Lin CalM. .~hrensehieben: Links am 

6. 6 ,  rechts am I3. 6. 

yon Wintergetreide, verschieden lange Zeit der 
Keimstimmung oder auch der Keimpflanzen- 
s t immung bei niederen Temperaturen aussetzen 
und dann beobachten, durch wie lange Zeit der 
Einwirkung die Hemmungen des Wintertypus 
ausgeschaltet werden, welche bei sp/iter Friih- 
jahrssaat das 5hrenschieben verhindern. Die 
Typen, die nach kurzer Zeit der Anwendung 
niederer Temperaturen entwicklungsbereit sind 
(also bei Frtihjahrsaussaat schossen), dtirften, 
wenn sie nicht noch fiber andere K~ilteresistenz- 
faktoren verftigen, weiche, stark auswinternde 
Typen sein; diejenigeI1, welche einer langen Zeit 
der Keim- oder Keimpflanzenstimmung be- 
dtirfen, werden allgemein, doch mit  Ausnahmen, 

dal3 es Weizentypen gibt, die bei sp~ter Friih- 
j ahrssaat ohne t Iemmungen Ahren schieben, 
dabei aber eine eigenttimliche K~ilteresistenz 
zeigen. Ich ffihre als Beispiel den yon mir schon 
in Argentinien beobaehteten und beschriebenen 
Weizen Lin Calel an. Dank der Liebenswtirdig- 
keit des Herrn Prof. Dr. ROEMER und des Herrn 
Dr. Fuc!-Is, die die Untersuchungen durchge- 
ffihrt haben, kann ich mitteilen, dab dieser 
Weizen nach den Zuckerbestimmungen fMgende 
Stellung einnahm: 
Janetzkis friihe t(reuzung (Testsorte) . . . ioo 
Ridit . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lO8 
Lilt Calel . . . . . . . . . . . . . . . .  I o6 
Sval6fs I(ronen . . . . . . . . . . . . .  9I 
Strubes Dickkopf . . . . . . .  . . . . .  7 ~ 
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Die K/ilteresistenzprfifung im Gefrierhaus 
brachte Lin CaM in dieselbe Stelle. In Argen- 
tinien wird er in der Zentralpampa als Winter- 
weizen angebaut und hat K/iltegrade bis z u - - I 6  ~ 
bei t/iglicher starker Sonnenbestrahlung h/iufig 
zu ertragen. Trotzdem schoBt dieser Weizen bei 
Frfihjahrssaat ohne jeden Sp/itfrost bei hohen 
Temperaturen. 

Es ist offenbar, dab die Sorte Lin Calel ganz 
selten anzutreffende K/ilteresistenzfaktoren ent- 
h/ilt, wie es /ihnlich bei einer von BAI2~ und 
NILSSON-EHLE erw/ihnten rumtinischen Sommer- 
gerstensorte der Fall sein mag. Da Lin Calel 
tiber ei~e ganz kervorragende Korn- und Back- 
eigenscha/t ver/iigt, wird er besonders als Kreu- 
zungselter zur Erzeugung von winter/esten Weizen- 
soften mit bester Backgiite wertvoll sein. 

2. Die Stimmungsbehandlung am angekeim- 
ten Saatgut oder an jungen Pflanzen macht es 
uns m6glich, die Scho/3physiologie unserer Winter-, 
aber auch unserer Sommergetreidearten zu er- 
kennen. Durch die Behandlung mit niederen 
Temperaturen erfahren wir, ob sie der K~lte- 
einwirkung yon Sp~itfr6sten und der kfihlen 
Temperatur des Vorfrtihlings bedfirfen, damit 
SchoBhemmungen beseitigt werden, wie sie z. B. 
im Weehselweizen vorliegen. Fe rne r  gibt die 
nachfolgende Kurztagbehandlung mit Io bis 
12 Stunden t/iglicher Sonnenbelichtung die 
M6glichkeit, das Ausma/3 der Verzdgerung im 
A'hrenschieben zu erkennen. Au/  diese Weise er- 
tahren wit, wie stark die Langtageigenscha/t aus- 
geprdgt ist. Die Sommerweizensorten Reward 
und Garnet z .B.  zeigen nach meinen Unter• 
suchungen bei I2-Stundentagbehandlung gegen- 
fiber dem natfirlichen Langtag eine Verz6gerung 
yon nur 24 bzw. 3o%, w/ihrend z. B. Marquis 
und Heines Kolben die Zeit des Ahrenschiebens 
um 59 bzw. 54% hinausz6gern. Die beiden 
letzten Sorten sind also ausgeprfigte Langtag- 
sorten, w~hrend Reward und Garnet gegenfiber 
der Verkfirzung des Tages unempfindlicher sin& 
Auch beim Wintergetreide werden sich Unter- 
schiede in der Ausprtigung der Langtageigen- 
schaft zeigen. Wir wissen aus den Unter- 
suchnngen von RASIJMOW (I3), I-It~uSlCR (5), 
KOIVOLD (7) und aus eigenen, dab der empfind- 
liche Ertragsabfall des Sommergetreides und der 
Erbsen - -  ich darf auch wohl hinzufiigen des 
Wintergetreides bei lang anhaltenden Sp/it- 
fr6stert und kfihlen Temperaturen im Friihj a h r - -  
sieh aus tier ausgepriigten Langtageigenschaft 
zwangsl/iufig ergibt. Bei langen Friihjahrstagen 
yon Mitre April (z 4 Stunden) ab werden Be- 
stockung und das Wachstum zugunsten einer 
au/3erordentlich beschleunigten Entwicklung unter- 

dr,~ckt. Die F01gen sind bei der kurzen Zeit vom 
Auflaufen bis zum Ahrenschieben bei kurzem 
Stroh und geringer Ausbildung der 2~hren bzw. 
Rispen stark verminderte Ertr~ge. Ich darf hier 
daran erinnern, dab z. B. Hafersorten in Probst- 
heida, je nachdem sie friih oder sp/it ges~it 
werden, in I3o bzw. 9 ~ Tagen reifen (I5). 

Die Langtageigenscha/t ist /~r unsere nSrdlichen 
KuIturp/lanzen die Voraussetzung ihrer Anpas- 
sung, wie [r siidliche Kulturp[lanzen allgemein 
die Kurztageigenscha/t die Vorbedingung /iir die 
Anpassung an das Klima tier Kurztaghimmels- 
striche isr Sie darf aber nicht zu stark ausgebiIdet 
sein. Wir mtissen unser Langtaggetreide, ins- 
besondere das Sommergetreide, wie aueh Erbsen 
und andere Arten, durch die ZCichtung mehr tag- 
neutral maehen, ohne dab sie die Langtageigen~ 
schaft v611ig verlieren. Die M6gliehkeit dazu 
hoffe ieh angedeutet zu haben. 

Auch in der Futterp/lanzenziichtung muff bei 
Gri~sern, Rotklee und anderen Arten der Langtag- 
p/lanzen darauf geaehtet werden, dal3 sie nicht 
zu ausgepfiigte Langtageigensehaft haben, weft 
sie sonst im Frfihjahr wenig Blattmasse ent- 
wickeln, frfih die B1/itenst~inde treiben, frfih 
bltihen urld holzig werden. C~IMELA~ (2) konnte 
nachweisen, dab helm Rotklee frfihes Bliihen 
eine Folge der Langtageigenschaft ist. Wit  
miissen, wie das die wenigen Andeutungen wohl 
Mar gemacht haben, die gauze Entwicklungsphy- 
siologie unserer Kulturp/lanzen durch die Ver- 
1ahren der Keim- und Keimp/Zanzenstimmung 
untersuchen mit dem Ziel, unsere Sorten zu ihrem 
Erzeugungszweck noch mehr unserem Klima und 
den ganzen Anbaubedingungen anzupassen. Ganz 
besonders wichtig ist die Au/kliirung i~ber die Zu- 
sammenhi~nge yon Friihrei/e, Wachstum und Ent- 
wicklung mit tier Langtageigensch~/ti Wir brau- 
ct~en d3~namische Sorlen, bei denen Wachstum 
und Entwicklung, die vegetative und die repro- 
duktive Phase, unserem Klima und dem Zweck 
ihres Anbaues angepagt sind. Hier werden sick 
grundsdtzliche Unterschiede zeigen bei den Arten, 
die ihres Samenertrages wegen angebaut werden 
und bei solchen, die als Gri;n/utter- oder Silage- 
p/lanzen in Frage kommen. 

3. Noch wiehtiger ist die Ausnutzung der 
Keim- und Keimp/lanzenstimmungsver[ahren 
/iir die ziichterische Anpassung derKulturp/lanzen, 
die der Gruppe der Kurztagp/lanzen oder, besser 
gesagt, tier Langnachtp/lanzen angeh&en. Viel- 
fach sind diese Arten auch gleichzeitig besonders 
w~rmebedigr/tig. In erster Linie denke ich an 
Sojabohnen, aber aueh an Buschbohnen, Tabak, 
Haul, Mais, Gurken, Melonen u . a . m .  Die 
Ziichtung hat hier die Aufgabe, Typen der ge- 
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nannten Arten durch die Verfahren der Keim- 
oder Keimpflanzenstimmung ausfindig zu ma- 
chen, welche die Kurztageigenscha/t wenig aus- 
gepri~gt enthalten, tagneutral sind oder sogar in 
schwachem Marie Lang~ageigenscha/~ besitzen, 
Erst, wenn wit mit HiKe solcher Typen neue, 
wachstumsfreudige und friihreife Sorten durch 
die Kombinationsziichtung hervorgebracht 
haben, werden wir unserem Ktima angepaBte 
Soften yon Soia und anderen Kurztagpflanzen 
haben. Ein besonders sch6nes Beispiel ist dafiir 
die Buschbohnensortengruppe Konserva, Kon- 
servanda u. a. m., die sich von der ,,Saxa" ab- 
leitet, wie diese in schwachem MaBe Langtag- 
eigenschaff besitzt und deshalb besonders gut 
angepagt ist. Da ich vor kurzem darfiber 6ffent- 
lich berichtet habe, m6gen diese Ausf/ihrungen 
genfigen. 

Fiir die Han/zi~chtung m6chte ich nur noch 
darauf hinweisen, dab in den 6stlichen Her- 
kfinften Rul31ands und Asiens mutmal31ich Lang- 
tagtypen enthalten sind, die sich gut zur Kom- 
binationsziichtung mit den siidlichen, besonders 
italienischen mit Ieinerer Faser, aber Kurztag- 
eigenschaft, eignen. 

Die Wiirmebediirfligkeit mancher Nutzp/lanzen 
wird deswegen off i~berschi~tzt, well sie in starkem 
Marie Kurztageigenscha/ten haben, aus diesem 
Grunde in unserem langen Sommertagklima erst 
sp~it bl/ihen und dann bei anbrechendem l-Ierbst 
schlecht reifen. Wir sind zur Zeit damit be- 
sch{iftigt, die Entwicklungsphysiologie der So]a- 
sorten und unserer Lupinenarten zu untersuchen ; 
aus dem eben genannten Grunde dfirfte Lupinus 
albus z.B.  weniger groBe W{irmeanspriiche 
stellen als meist angenommen wird. Lupinus 
luteus ist zu triage in der Jugendentwicklung, zu 
wenig dynamisch. Auch bei den anderen Lu- 
pinenarten er6ffnen die Methoden der Keim- 
und Keimpflanzenstimmung neue Wege Itir die 
Zfichtung. 

FCir die Zi~chtung von Ollein und Faserlein und 
hombinierSer Typen wird die Beachtung der hier 
behandelten Fragen sehr wesentlich sein. Wei- 
tere Beispiele lieBen sich noch anfiihren. Die 
Voraussetzung [i~r die Anwendung der vorge- 
schlagenen Methoden ist, dari Langtag- und Kurz- 
tageigenschaJt sowie das Kdlte- bzw. Wi~rmebe- 
dar]nis in bestimmten Phasen der Entwicklung 
dutch Erb/aktoren bedingt sind. DaB Winter- 
und Sommerformen durch mendelnde Gene 
bedingt sind, ist bekannt, Wenig ist dagegen 
die Frage untersucht, ob und in welcher Weise 
die Faktoren vererbt werden, welche Kurztag- 
bzw. Langtageigenschaft bedingen. BREMER (I) 
hat in Kreuzungen yon Langtag- und Kurztag- 

soften bei Saiat (Lactuca) festgestellt, dab bei 
der Sorte Kaiser Treib (Kurztag) • Rudolphs 
Liebling (tagneutral) zwei unabh~ngige dominante 
Faktoren /i~r die Kurztageigenscha/t wirksam 
waren. In der Kreuzung der Kurztagsorte Mai- 
k8nig • tagneutraler Sorte Deacon war ein domi- 
nanter Faktor fiir die Kurztageigenschaft be- 
dingend. Ahnlich lagen die Verhiiltnisse in den 
Kreuzungen Kurztagrosette I X Turnauer I-Iart- 
kopf und Kurztagrosette X Berliner. 

Das Ergebnis iiberrascht uns nicht. Denken 
wir an die BAoRsche Auslegung des Begriffes 
,,Vererbung", halten wir uns gegenw~irtig, dab 
nicht Eigenscha/ten vererbt werden, sondern die 
erblichen Grundunterschiede oder Gene, dab die 
uns zug~inglichen Eigenschaften dagegen als 
Reaktion der Gene ill den Wechselbeziehungen 
zu den gegebenen Umweltbedingungen in die 
Erscheinung treten, so wird klar, dab wir durch 
Keim- und Keimp/lanzenstimmung nur besondere 
Ri~ckwirkungen der Erbmasse hervorru/en. Diese 
besonderen Reaktionen, die bisher unbeachtet 
und unbekannt blieben, obwohl sie vorhanden 
waren, oder i~berhaupt vonder Natur unter un- 
seres nati~rlichen klimatischen Bedingungen nicht 
ausgel6st werden, beruhen also zwei[ellos allgemein 
au] mendelnden Genen und k~nnen, wie ich 
ho]]entlich zeigen konnte, in der wissenscha/tlichen 
und praktischen Ziichtung ausgenutzt werden. 
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(Aus dem Cytologischen Laboratorium des Sibirischen Landwirtschaftlichen Instituts Omsk.) 

Cytologische Untersuchung der ersten Generation der Weizen-  
Queckengrasbastarde 1. 

Von B.  A.  W a k a r .  

I. E i n f i i h r u n g .  

In meiner frfiheren Arbeit habe ich Angaben 
fiber die yon mir gewonnenen Bastarde zwischen 
den Weizenarten Triticum wdgare und Tr. durum 
einerseits und der Queckengrasart Agropyrum 
elongatum andererseits gemacht (1934). 

Die aus der Kreuzung yon Weizen und 
Queckengrasart erhaltenen Bastarde, die sich 
im Sommer 1933 entwickelten, lieB man teil- 
weise auf Parzellen im Freien iiberwintern, teil- 
weise wurden sie in T6pfen zum 0berwintern 
in das Laboratorium ffir Genetik und Selektion 
gebracht, wo sit 1933--1934 an slid- und west- 
w~irts gerichteten Fenstern iiberwinterten und 
somit, dank dem im Bezirk yon Omsk vor- 
herrschendem sonnigem Winter, geniigend Licht 
hatten. 

Im Friihling 1934 hatten alle Bastarde, n~im- 
lich I. Triticum vulgare HoPE • Agropyrum 
elongatum, 2. Tr. vulgare caesium Olii  • Agr. 
elongatum, 3. (Tr. vulgare BAART X ,,HussAR") 
• Agr. elongatum und 4. Tr. durum NOSATOVSKI 
C - -  174 • Agr. elongatum glficklich fiber- 
wintert, und zwar fiberwinterte der Bastard 
(Tr. vulgare BAART • HUSSAR) • Agr. elongatum 
an einem Fenster im Laboratorium und die 

1 l~bersetzt yon S. N. KOROTNEWA. 

/ibrigen drei Bastarde im Freien auf den Par- 
zellen. Der Bastard (BAART X HUSSAR) X Agr. 
elongatum, der an dem Laboratoriumsfenster 
im w a r m t h  Zimmer fiberwinterte (I8--2o ~ C), 
begann Ende April I934 sich stark zu be- 
stocken, er bildete bald Stengel und schoB Ende 
Mat reichlich in Ahren. Abb. I zeigt diesen 
Bastard in der Zeit des starken fl~hrenschiel3ens 
(die Pflanze im Topfe rechts). Es muB dazu 
bemerkt werden, dab das Bestocken und die 
Halmbildung bet dieseln Bastard teilweise schon 
im M/irz stattgefunden hatte, und dab die sich 
neubildenden Stengel manchmal aus den fiber- 
irdischen Knoten Wurzein bildeten. Solche 
Stengel wurden unmittelbar unter den Luft- 
wurzeln abgeschnitten, zun~ichst in wasser- 
geffillte Gl~ischen gestellt, damit sich die Wur- 
zeln st/irker entwickelten, und dann in Init Erde 
geffillte Tont6pfe eingepflanzt. Hier bewurzel- 
ten sie sich und gaben somit den Anfang zu 
neuen unabh~ngigen Pflanzen. 

Ein sotcher Sch6Bling ist neben der ursprfing- 
lichen (mfitterlichen) Bastardpfianze abgebildet 
(Abb. i, die Pflanze tin Topf links). 

Die im Felde auf Parzellen iiberwinternden 
Bastarde begannen im Friihling - -  als der 
Schnee aufgetaut war - -  sich stark zu be- 
stocken und trieben Mitte Juni Ahren. Hier ist 


