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Aufgabe und Fragestellung. 

Die Kenntnis der physiologischen Eigenschaften 
unserer Getreidepflanzen ist far den Pflanzenbauer, 
insbesondere fiir den Zfichter, von Wichtigkeit; deml 
sic vermittelt letzten Endes das innere Verst~ndnis 
far die offensichtlichen Zusammenh~nge zwischen 
Ertragsh6he bzw. Anbauwfirdigkeit einer Sorte und 
den Klimafaktoren des Anbaugebietes. Diese Zu- 
sammenh~nge sind natfirlich aul3erordentlich ver- 
wickelt, well sie sich auf alle Klimafaktoren und auf 
die gesamte Vegetationsperiode erstrecken. In vieler~ 
F~llen ist der Zusammenhang zwischen Klimawir- 
kungen und Pfianzeneigenschaften eindeutig und 
verh/iltnism/iBig einfach festzustellen; so 1/il3t sich die 
spezifische Frosth~rte durch Gefrier- und l~ber- 
winterungsversuche mit Sicherheit ermittetn. Weit 
sehwieriger gestaltet sieh die Beantwortung der Frage 
nach dem Wesen des Vegetationscharakters, ins- 
besondere nach dem Sommer- und Wintertypus der 
einzelnen Getreidearten und vor allem der Soften. 
Die fr/Jhere Vorstellung, dab Wintergetreide durch 
eine 1/ingere, 5ommergetreide durch eine kurze Vege- 
tationsperiode charakterisiert sind, kann als iiberholt 
gelten, seit wir wissen, dab Winter- und Sommer- 
getreide dutch verschiedene ,,K~Itebedfirfnisse" aus- 
gezeichnet sind. Im Gegensatz zu den eigentlichen 
Sommergetreideformen schreiten Wintergetreide- 
pflanzen nur dann zur Blfitenbildung, wenn sic fiJr 
eine im einzelnen verschieden lange Zeit der Ein- 
wirkung niederer Temperaturen ausgesetzt waren, 
was bei normaler Aussaat in dem der Herbstaussaat 
folgenden Winter erfolgt. Die Erkenntnis, dab es 
m6glich ist, die K~ltewirkung in den Keimungs- 
vorgang selbst zu verlegen, gem auf Untersuchungen 
aus dem Anfang unseres Jahrhunderts zurfick, wenn 
wir yon einer lange /ibersehenen Mitteilung yon 
J. It. I(LIPPAI~T (18) aus dem Jahre I857 absehen. 
Der Begriff der ,,K~Itebedarfnisse" ist i9io auf Grund 
von Untersuchungen gepr~gt, die in den Jahren vor 
191o im La Plata-Gebiet durehgeffihrt waren (GASS- 
~'ER, 8). Die Ergebnisse dieser, fibrigens ebenfalls 
oft fiber sehenen Ver6ffentlichung wurden in Versuchen 
der Jahre 1911 und 1912 in Deutschland bestatigt und 
auf eine breitere Basis gestellt (GAssNER, 9, 1918). 
Sehon in den ersten Untersuchungen (GASSNER, 8 
I9IO ) ist dann welter nachgewiesen, dab sich nicht nur 
Sommer- und Wintergetreide, sondern auch die ein- 
zelnen Sorten dieser Gruppen dutch verschiedene 
und offensichtlich charakteristische K~ltebediirfnisse 
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voneinander unterscheiden. Spgter haben sich dann 
vor allem Voss (33, 34) und zahlreiche russische 
Forscher (vgl. LYSSENKO, 20) mit dieser Frage be- 
faBt. 

Es ist nun nicht m6glich, an dieser Stelle eine auch 
nur leidlich ersch6pfende fJbersicht oder Zusammen- 
stellung der Arbeiten zu gebert, die sich in den ver- 
flossenen Jahrzehnten mit dem Problem der Jarowi- 
sation oder Vernalisation, wie die Vorbehandlung des 
Saatgutes mit bestimmten Temperaturen heute 
meist bezeichnet wird, befal3t haben, zumal sich diese 
Arbeiten in verschiedenen, mit dem Gegenstand dieser 
Ver6ffenflichung vielfach nur locker verbundenen 
Richtungen bewegen. Neben Untersuchungen, die 
der Nachprfifung und Vertiefung der z9IO und 1918 
mitgeteflten Ergebnisse dienen (MAXlMOW u. Po- 
JARKOVA, 23 ; PAPADAKIS, 2 5 ; VOSS, 33; STELZNER U. 
HARTISCH, 30), s~eht die Forschung nach dem Wesen 
der Vernalisation, also nach dem Zustandekommen 
der K~ltewirkung im Vordergrund (MAXlMOW, 22; 
GREGORY U. PURVIS, /[2, 13; CHOUARD, 2; MEL- 
CriERS, 24). Eine Teilfrage dieser Arbeitsrichtung 
ist die Devernalisation oder Rfickg/ingigmachung des 
Vernalisationseffektes (GI1EGORY U. PURVIS, 13; 
PURVIS u. GREGORY, 28, 29 u. a. 0 . ;  EFEJKIN, 4, 5;  
Lang u. MELCHERS, 19 U.a.). Eine besonders grol3e 
Zahl von Untersuchungen befaBt sich mit dem Zu- 
sammenhang yon Vernalisation und photoperiodischen 
Wirkungen des Lichtes (PuRvis u. GREGORY, 27; 
TAMM U. PREISSLER, 31; HARDER U. V. DENFFER, I5 ;  
v. DENr~ER, 3; VOSS, 34)' SchlieBlich mfissen bier 
noch die yon russischer~ Forschern (vgl. LYSSENKO, 
2O U.a.) gemachten Bestrebungen erw~hnt werden, 
die sich mit der Einffihrung der Jarowisation in 
den praktischen Pflanzenbau befassen. 

Es ist nicht die Absicht der hier vorliegenden 
Arbeit, einen Beitrag zu dem groSen Fragenkomplex 

des Vernalisationsproblems zu geben, wenrt es sich 
auch nicht vermeiden lassen wird; auf die eine oder 
andere Frage in Zusammenhang mit den folgenden 
Ergebnissen einzugehen, Die nachstehenden Unter- 
suchungen dienen dem ausgesprochenen Zweck, die 
K~ltebedfirfnisse einer gr6geren Zahl deutscher Wei- 
zensorten experimentell festzustellen und die ffir die 
Erreichung dieses Zieles anzuwendenden methodolo- 
gischen Voraussetzungen zu k]~ren. Alles, was nic!)t 
unmittelbar zu diesem Thema geh6rt, solI in den fol- 
genden Untersuchungen nach M6glichkeit unberfick- 
sichtigt bleiben. 

Es erscheint mir nicht fiberflfissig, auf diesen 
Gesichtspunkt mit Nachdruck hinzuweisen. Von 
neueren Forschern hat sich vor allem Voss (34) 1939 
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bemfiht, das physiologische Verhalten unserer Weizell- 
sorten welter zu kl~tren und die vorhandenen Sorten- 
unterschiede als Grilndlage einer, auch I fir Sorten- 
registerzwecke brauchbareil Gruppierung zu benutzen. 
Es ist Voss jedoch nicht recht gelungen, dieses Ziel 
zu erreichen, und zwar deshalb nicht, well er die 
Kernfrage, n~imlich die Einwirkung niederer Tem- 
peraturen auf die Ausl6sung der Blfitenbildullg, 
mit anderen Fragen, wie der photoperiodischen Eat- 
wicklungsbeeinflussung, insbesondere durch Belich- 
tung wfihrend der Keimung, ferner mit der Weiter- 
kultur der vernalisierten Pflanzen ullter verschiedenen 
Lichtverh/iltnissell und schliel3lich auch mit Versuchen 
fiber Hormonwirkung gekoppelt hat. Sicherlich kommt 
Voss so zu wissenschaftlich sehr interessanten Fest- 
stellungen, die aber ffir die praktische Beurteilung der 
Sorten h6chstens von untergeordneter Bedeutung 
sind. Vor allem k6nnen Lichtwirkungen wlihrend des 
Keimungsvorganges unter natiiflichen Keimungs- 
verhiiltnissen kaum in Frage kommen. Demgegen- 
fiber ist im folgenden daran festgehalten, Fragen, 
deren Bearbeitung zur Erreichung des eigentlichen 
Zieles, d .h .  zur Erfassung der ftir die Charakteri- 
sierung des Vegetationscharakters unserer Sorteil 
ausschlaggebenden K~ltebediirfnisse nicht unbediilgt 
notwendig sind, beiseitezulassen, weil damit die Gefahr 
verbundell ist, dab die Fragestellullg unfibersiehtlich 
und die Erreichung des eigentliehen Zieles gef~hrdet 
wird. Ich halte es auch ifir bedenklich, wenn nicht 
gar ffir einei1 Riickschritt, wenn Voss das Wort 
,,Kfdtebedfirfnisse" nieht mehr ailgewelldet wissen 
und dureh den allgemeinen Begriffder ,,Entwicklungs- 
beschleunigullg" ersetzen will. 

Es shad jetzt mehr als 4 ~ Jahre her, dab ich der 
Hoffnung Ausdruck gab, ,,dab klimatisch physio- 
logische Grunds~ttze bei der Zfichtung unserer Haupt- 
kulturpflanzen mehr als bisher und vor allem mit 
vollem Verstfindnis Anwendung Iinden" mSger~ 
(GAssNER, 8). Von diesem Zide sind wir auch heute 
noch welt entfernt. Wie sehr unsere heutigen Kennt- 
nisse der dell Entwicklungsrhythmus unserer Getreide- 
pflallzen bestimmenden Faktoren, insbesondere der 
Kiiltebedfirfllisse zu wfinschen iibrig lassen, zeigte 
erlleut die in dem verflossenen Winter zutage tretende 
Unsicherheit, als die Herbstaussaat wegen ungiinstiger 
Witterung llicht rechtzeitig in den Bodeil gekommen 
war. Die in Zusammenhang hiermit an den Verf. 
gdangten Anfragen gaben ein Bild der auch heute noch 
auf dem Gebiet der Entwicklungsphysiologie unserer 
Getreidepflanzen weitgehend bestehendeil Liicken. 

Grundsiitzliches. 
Die ersteli Vernalisationsversuehe (GAssNER, 8, 9) 

sind so durchgeffihrt, dab Getreidek6rner ehae aus- 
reichend lange Zeit ill feuchtem Sand bei tiefen Tem- 
peraturen gehalte~ ulld danll ins Freie fiberffihrt 
wurden. Den K6rnern steht w~hrend dieser Vernali- 
sationsbehalldlung in ausreichendem Mal3e und stan- 
dig Wasser zur Quellung und far die ersten Wachstums- 
vorgiinge zur Verfiigung. Diese Methede der ,,vollen 
6der uneingeschr~nkten Wasserversorgung" (Pu~vls 
u. GREGORY 29 U. a. O.) wird auch heute noch bevor- 
zugt ffir exakte Ulltersuchungen angewendet; sin 
bietet nach PuRvls u. GREGORY in der Tat wesentliche 
Vorteile Ibr steht die yon LYSSE~KO eingeftihrte und 
yon dell vorstehend erwiihnten englischen Autoren 

als ,,russische Technik" bezeichnete Methode der 
besehr~inkten Wasserzufuhr (LYsSENKO, 20) geger,- 
fiber. Hier wird das Saatgut nut mit so geringen 
Wassermengen befeuchtet, dal? es gerade zum ersten 
Atlkeimen und ,,Spitzen" der K6rner kommt. Diese 
geringen Wassermengen (37 Liter auf Ioo kg Weizen) 
werdert aul3erdem nicht auf eimnal, sondern nach 
der Vorschrift in mehrerell Teilen gegeben (Itzivss, 
16 u. a.). 

Ffir die folgenden Untersuchullgen ist ausnahmslos 
die Methode der uneingeschr~inktell Wasserversorgung 
w~thrend der K~tltebehandlung gew~thlt, wobei es auf 
Grulld der Ergebnisse eigener, hier nieht im einzelnea 
wiederzugebender Versuche gleiehgCtltig isL ob K~tlte- 
behandlung und beginnende Keimung in SaM oder 
auf Filtrierpapier erfolgen. Die Methode der unein- 
geschr~nkten Wasserversorgung ist weselltlich ein- 
facher und liefert vor ahem weir bessere und gleich- 
m~13igere Vernalisationswirkungen als die russische 
Methcde und erffillt damit eine der ersten Voraus- 
setzungen ffir eine zuverl~ssige Beurteilung der Kiilte- 
bediirfnisse der zu prfifenden Sorten. Es kommt auch, 
wie bei der ,,russischen Methode", nicht vet, dab Sortell 
wie Criewener 192 und andere auf die ]arowisatioa 
,,nicht ansprechen" (tlExss, 16, S. 17). Alle bisher 
in unsere Untersuehungeli ehabezogenen Sorten, 
darunter auch einige ausliindische, lasseil sich rtach 
entsprechender K~ltebehandlung in Sand oder auf 
Filtrierpapier und bei Versuchsdurchffihrung im 
Frfihjahr mit Sicherheit zum Schosseil bringen, 
w~hrend die ,,russisehe Methode" auch nach unserell 
Erfahrungen bei Sorten mit hohen K~ltebedfirfnisserl 
versagt. 

Diese Feststellung kann an sich nicht fiberraschen, 
denn offeilsichtlich ist das Eintretell ehaer Vernali- 
sationswirkung all das Einsetzen yon Wachstums- 
vorg~tngen gebunden. Sauerstoffeiltzug verhindert 
nieht nur Keimung und Entwicklung, sondern auch 
die Vernalisation (GREGORY u. PURVIS, I1, 13; FI- 
LIPPEI~I~O, 7)' Bei herauspriiparierten Embryollell 
ist die Vernalisationswirkung an eine ausreichende 
Zuckerern~hrung vom Keimbett her gebunden 
(GREGORY U. DE ROeP, 14; PURVlS, 26), die ihrer- 
seits auch erst ein Wachstum erm6glicht. Tempera- 
turen unter 0 ~ C, die keille Keimung und Wachstum 
gestatten, wirkeil auch aicht vernalisierend. Wenn 
FEOI~AlVOVA (26) VOII einer Deverllalisation durch 
Minus-Temperaturen spricht, so ist dies zum min- 
desten llnbewiesen. Im fibrigen sehen wir fiberall den 
Zusammenhang zwischen Wachstum und Vernali- 
sationsm0glichkeit, so dab es eigentlich nicht fiber- 
raschen kann, daft der bei der russischerl Methode 
vorliegende Wassermangel als einsehr~tnkender Faktor 
fiir Wachstum und Entwicklung die Vernalisations- 
vorg~nge ebenfalls nicht so klar hervortreten t~Bt wie 
die gleiche K~ltebehandtung von K6rnerll und Pfl~illz- 
chert bei uneingesehr~inkter Wasserversorgullg. Die 
Jarowisationsmethede von LYSSENKO mag fiir die 
Vernalisatioll yon landwirtschaftlich genutztem Saat- 
gut und yell Getreidesortell mit miiBigen K~ilte- 
bedfirfnissen und fiir bestimmte Klimaverhgltnisse 
eine gewisse praktische Bedeutung haben, obwohI auch 
hierfiber die Allsichtell recht geteilt silld (MARTnV, 21 
U.a.); fiir exakte Versuche und die zahlenmal3ige 
Feststellung der Kiiltebedfirfnisse ist aber die Me- 
thode der uneiilgeschr~llkten Wasserversorgullg wXh- 
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rend der Vemalisationsbehandlung die bessere, wenn 
nicht die allein m6gliche und sollte deshalb allen 
wissenschaftlieherI Versuehen ausschliel31ich zugrunde 
gelegt werden. 

Ffir den Zusammenhang zwischeti Wachstums- 
vorg~ngen und der Vernatisationswirkung von Tem- 
peraturen unter o ~ (--2 ~ spricht der folgende, im 
Jahre I95I durchgeffihrte Versuch, der auch ftir die 
Technik vergleicheader Vernalisationsversuche zur 
FeststeUung der K~tltebedfirfnisse eine gewisse Be- 
deutung hat. Er  best~tigt vor altem, dal3 eine Ver- 
nalisation mit - - 2  ~ C unwirksam bleibt, sower noch 
keine Wachstumsvorg~tnge eingesetzt haben; erst 
wean dutch vorbergehende Ankeimung bei h6heren 
Temperaturen Wachstumsvorg~nge ausgel6st sind, 
l~Bt sich ein vemalisierender EinfluB von Tempera- 
turen unter o ~ feststellen. 

In dem in Abb. i wiedergegebenen Versuch mit 
S t r u b e s  F r f i h w e i z e n  ist die Vernalisation mit 
Temperaturen von - - 2  ~ , + I ~ und q- 4 ~ C vorge- 
nommen, wobei nebeneinander ill verschiedener 
Weise, namlich 6 Stunden, I urld 2 Tage bei + I 8  ~ 
vorgequollene bzw. angekeimte Samen Verwendung 
fanden. Der Versuch ist mit den grunds~tzlich glei- 
chen Ergebnissen gleichzeitig auch mit Strubes 
Dickkopf II und Carstens V zur Durchfiihrung ge- 
kommen. Die Vernalisationsdauer schwankte zwi- 
sehen 5 undo  Wochen (Kontrolle). Bezfiglich weiterer 
Einzelheiten der Versuehsdurchffihrung sei auf die 
Beschriftung von Abb. z verwiesen. 

W~hrend 6 Stunden vorgequollenes Getreide durch 
Temperaturen yon - - 2 ~  nicht vernalisiert wird, 
lfiBt sich eine, wenn auch im Vergleich zu + I  ~ u n d  
+ 4 ~  noch unvollst~indige, aber doch deutliehe 
Vernalisationswirkung beobachten, wenn der Weizen 
vor der K~iltebehandlung 24 Stunden bei 18 ~ an- 
gekeimt war. Vorherige 48stfindige Ankeimung bei 
I8 ~ bewirkt eine weitere Erh6hung des VernalJsations- 
erfolges. 

Kgltebehandlung mit q- I  ~ ist ebenfalls am wirk- 
samsten, wenn eine ausreichende Ankeimung des 
Saatgutes vorangegangen ist. Verh/iltnism~il3ig gering 
ist der Einflul3 einer der K~tltebehandlung voran- 
gehenden Ankeimung, wenn Temperaturen yon + 4  ~ 
gew~thlt werden. Das ist verst/indlich, well bei + 4  ~ 
der Keimungsvorgang schon wfihrend der Vernali- 
sationsbehandlung sichtbare Fortschritte macht, so 
dab die durch die Ankeimung bei i 8  ~ ausgel6sten 
Wachstumsvorg/inge nicht mehr in gleichem Umfang 
ben6tigt werden und daher an Bedeutung zurfick- 
treten. Im fibrigen erkl~rt sieh auf demselben Wege 
auch die verschiedentlich (BEI.L, 1 u. a.) angegebene 
bessere Vernalisationswirkung einer Temperatur yon 
+ 3 ~ gegenfiber +~o. Diese Wirkung ist eine schein- 
bare bzw. 5adirekte; der Vergleich der bei q-i ~ und 
+ 4 ~ vernalisierten Weizenpflanzen (Abb. I, mitt- 
1ere und rechte Reihe) l~13t in der Tat deutlich in 
der Art des Schossens die St~irkere und gleich- 
m~gigere Wirkung der tieferen Temperatur {+1 ~ 
erkennen. 
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Auf jeden Fall sprechen die in Abb. i (S. 195 ) wieder- 
gegebenen Versuche eindeutig ftir die Bedeutung des 
Entwicklungszustandes, insbesondere der Wachs- 
tumsvorg~inge fiir den jeweiligen Vernalisationseffekt, 
der sich also als Summe A + K darstellt, wenn wir 
als A die vorhergehende Ankeimung und als K die 
K~tltebehandlung bezeichnen. Zu diesen beiden 
Faktoren kommen nun welter noch die nach der sog. 
Vernalisatiortsbeharldlung zur Einwirkung gelangen- 
den ganz verschiedenen und im einzelnen nicht tiber- 
sehbaren klimatischen Faktoreii, die, well nicht ngher 
bekannt, als X bezeichnet werden sollen. Sie k6nnen 
den Vernalisationseffekt erh6hen, ihn herabsetzen 
oder aber auch ganz aufheben, so dab sich die Bliiten- 
bildung der Pflanze nach der Formel A q - K  :~: X 
abspielt. Bei Aussaat der vernalisierten Pfl~trtzchen 
im Friihjahr mul3 X einen positiven, bei Versuchs- 
beginn im Sommer einen negativen Wert besitzen. 
PURVlS u. GREOORY (28, 29), EI~EJKIS~ (4, 5), TET- 
JUREV (32) U.a. haben  nochmals im einzelnen ex- 
perimentell bewiesen, dab hohe Temperaturen de- 
vernalisierend wirken. An sich geht die Erscheinung 
der Devernalisation auch schon aus meinen ~lteren 
Beobachtungen hervor, nach denen ,,der Einflul3 der 

Keimungstemperatur auf die Bltitenbildung der 
Getreidepflanzen in weitgehendem Mal3e durch die 
sp~iteren Kulturbedingungen modifiziert wird, dab 
z.B. Petkuser Winterroggen bei einer Keimungs- 
temperatur von 5 bis 6 ~ in der gleichen Vegetations- 
periode zum Schossen nur kommt, wenn er vor Ende 
April aufgelaufen ist, bei einer Keimungstemperatur 
von 12 ~ wenn die Keimung vor Nitte April und bei 
einer solchen voi~ 24 ~ wenn die Keimung vor Ende 
M/irz beendigt war" (GASSN~R, 9 S. 456). 

Ffir das Verst~indnis der Vernalisationsvorg~nge 
und auch der folgenden Ausftihrungen erscheint es 
mir notwendig, auf den untrennbaren Zusammenhang 
von Vernalisationswirkungen w/ihrend der Keimung 
mit den sp~teren Umweltbedinguugen hinzuweisen. 
Dieser Zusammenhang ist auch den russischen For- 
schern wohlbekannt, wenn er auch im tIinblick auf 
die Stadienlehre LYSSENKOS ganz anders gedeutet 
wird. Man kann aber die Devernalisation nicht ein- 
fach mit dem Hinweis abtun, dab ,,eLa Rfickg~ngig- 
machen des Jarowisationsstadiums dasselbe bedeuten 
wtirde, wie die Zuriickverwandlung eines Kfikens in 
ein El" ( I - ~ E N S S ,  16 S. 6). 
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~ T a g e  + i  ~ i 2 .  C r i e w e n e r  I o 4  

9 ~ 80 70  60  5 ~ 4 ~ 3 ~ 20  IO o 9 ~ 80  70  6o  50 4 ~ 3 ~ 20 I O  o 

~ T a g e  q - z  ~ 13.  S a m m e t  ~ T a g e  q - i  ~ i 4 .  C a r s t e n s V  

A b b .  3. 

A b b .  e u n d  3. e ~ h r e n s e h i e b e n  y o n  14 W e i z e n s o r t e n  n a c h  v e r s c h J e d e n  l a n g e m  A u f e n t h a l t  ( 9 O - - l O  T a g e )  b e i  + i ~ u n d  g i e i c h z e i t i g e m  
H e r a u s n e h m e n  (4- A p r i l  I 9 5 o )  d e r  b e i  + I ~ g e h a ! t e n e n  K 6 r n e r  a u s  d e m  K t i h l s c h r a n k  u n d  { ) b e r t r a g e n  i n s  F r e i e .  

D i e  K o n t r o l l e n  (o T a g e  x ~ s i n d  a m  3 I .  M ~ r z n a c h  k u r z e m  E i n q u e l l e n  be i  18 ~ a n g e k e i m t  u n d  e b e n f a l l s  a m  4.  A p r i l  i n s  F r e i e  g e p f l a n z t .  

P h o t o g r a p h i e r t :  9. J u n l  195o  ( u n t e r e  R M h e )  

u n d  24.  J u l i  195o  ( o b e r e  R e i h e ) .  
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Vergleichende u mit  14 Weizensorten 
(Jahr 1950). 

Die folgenden vergleichenden Versuche fiber die 
K{iltebedfirfnisse von I4Weizensortert wurden im 
Friihjahr und Sommer I95o so durehgeffihrt, dab die 
kmz  in Wasser eingequollenen K6rner irt feuchten 
Sand ausgelegt und hier verschieden lange (9 ~ bis 
IO Tage) bei + I  ~ gehalten wurden. Das Auslegen 
erfolgte yore 5 . Januar ab in iot~gigem Abstand, so 
dab am 4. April die verschieden lange vorbehandelten 
K6rner g l e i c h z e i t i g  ins Freie gebracht w e r d e n  
konnten. Als Kontrolle (o Tage bei +1  ~ diente eine 
entsprechend angesetzte Versuchsreihe, bei der die 
K6rner am 3 o. Marz bei 18 ~ zum Keimen gebracht 

sagen, well die Frfihjahrstemperaturen ebenfalls 
Vernalisationswirkungen ausfiben k6nnen, die bei 
dem g6w~ihlten Versuchsbeginn (4. April) und dem 
verhglt-nism~iBig kalten Friihjahr (siehe spXtere Ta- 
belle 2) m6glicherweise ausgereicht haben, um einen 
etwaiger~ EinfluB der vorhergehender~ Vernalisatior~ 
bei + i  ~ zu verdecken. 

Im Gegensatz zu den meisten Sommerweizen zeigen 
s~imtliche Win te rwe izen  mehr oder minder hohe 
K~ltebedfirfnisse. Die zur Ausl6sung gleichmagigen 
und zeitigen Schossens erforderliche Vernalisations- 
dauer schwankt zwischen 3o und 60 Tagen. Mit abneh- 
mender Dauer der K~iltebehandlung wird das ~-hren- 
schieben verz6gert und unvollst{indig; die untere 

Tabelle i. Ubersioht i~ber die Igdltebed,h,/nisse vo~ z 4 Weizensorten 
(Versuch 4. Apri l  z95o ). 

Lid.  
Nr .  

I 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
I o  
I I  

I 2  

I3 

~4 

S o r t e n  

Heines Kolben 
v. Riimkers ft. S. Dickkopf 
Peragis 

Strubes Roter Schlanstedter 

Derenburger Silber 
Strubes Friihweizen 

Heines IV 
Strubes Gen. v. Stocken 

Carstens VI 
Minhardi 
Strubes Dickkopf I I  

Criewener io4 
Sammet 

Carstens V 

Untere 
Grenze der 

K~lte-  
behand lung  
(+~~ zur 
AusI6sung 

g l e i c h -  
m f t g i g e n  

u. z e i t i g e n  
S c h o s s e n s  

T a g e  

deut l ich  
ver- 

z{Sger t e s  
Schossen 

nach K~ilte- 
behandlung  

(+~o) 

Tage  

Nur  noch 
t e i l w e l s e s  
u. u n r o l l - [  
s t ~ . n d i g e s  I 

Schossen 
nach K~ilte I 
behandlung 

(+~~ 

Tage  

I O  

3 ~ 
3 ~ 

4 o 

4 ~ 

4 o 

4 ~ 
4 ~ 

5 o  

5 ~ 

6o 

o 

2O - - I O  
2 0  

3 ~ --20 
3 ~ --20 

3 ~ 
3 ~ 
3 ~ 

4 ~ 

5 ~ 

I O  

2 0  
2 0  
2 0  

3O 

4 ~ --3 ~ 

4 0  - - 3 0  

U n t e r -  
d r  t t c k u n g  des  
Schossens nach 
I<~Itebehaud- 

lung 

(+i ~ 

Tage  

O 

I O  - - O  

0 

I O  - - O  

IO - - O  
io (?) --o 
I O  - - 0  

2 0  - - O  

2 0  - - O  

:20 - - 0  

und am 4. April gleichzeitig mit den vernalisiertert 
K6rnern ins Freie pikiert wurden. Das gleichzeitige 
Insfreiebringen aller Pflanzen ist auBerordentlich 
wichtig, um Fehler durch Ungleichheiten des Fak to r sX 
(siehe oben) auszuschlieflen. Nebenbei sei bemerkt, 
dab diese Vorsichtsmal3nahme von anderen Autoren 
(Voss, 34 u. a.) nicht beachtet wurde. 

Uber die Entwicklung der Versuehspfla~zen unter- 
richten die in Abb. 2 und 3 zusammengestelltert 
photographischen Aufuahmem die den Pflanzen- 
stand am 9. Juni (untere Reihe) und am 24. Juli 
(obere Reihe) zeigen. Die Ergebnisse sind in der oben- 
stehenden Tabelle 1 nochmals in fibersichtlicher Form 
zusammengestellt. 

Von den geprfiften 4 Sommerweizen  zeigte nut 
Strubes Roter Schlanstedter einen, allerdings sehr 
geringen Einflul3 der Kaltekeimung, der sich in der 
leicht versp~iteten Entwicklung der nicht vernalisier- 
ten Pflanzen (o Tage bei + i  ~ kenntlich macht. Ober 
die Kiiltebediirfnisse der anderert Sommerweizen l~iBt 
sich auf Grund der vorstehenden Versuche nichts 

Vernalisationsdauer, die go- 
fade noch gewisse, wenn 
auch unvollstiindige Wir- 
kungen auf Schossen und 
B1 fitenbildung ausl6st, liegt 
ebelffalls verschieden und 
betrggt je nach Sorte o 
bis 2o Tage. Von abso- 
luten Werten k6nnert wir 
auch in diesem Fall kaum 
sprechen, weil sich auch 
hier die Vernalisationswir- 
kung kalter Frfih]ahrstage 
mit den Kiiltewirkungen 
der kfinstlichen Vernali- 
sation addieren dfirffe. 
Immerhin zeigen die Er- 
gebnisse, dab es m6glich 
ist, mit der angewandten 
Methodik und dem ge- 
wahlten Versuchsbeginn 

(4. April) die K~ltebedfirf- 
nisse unsererWinterweizen- 
sorten zum mindesten ver- 
gleichsweise richtig zu be- 
stimmen, Vort dea  unter- 
suchten Wintersorten zeig- 
ten Derenburger Silber und 
Strubes Frfihweizen die 
geringsten, Carstens V die 
h6chsten K~ilteansprfiche ; 

die Werte der anderen gepriiften Weizensorten lie- 
gen zwischen diesen Extremen. 

Irt Abb. 4 ist ein weiterer Versuch des Jahres I95o 
wiedergegeben, bei dem die gleichen Sorten nach 
maximaler Vernalisation (9 ~ Tage bei q-I o) am 4. Juni 
ins Freie fibertragen wurden; das Einlegen der kurz 
vorgequollenen K6rner ins Sandbett von q-I ~ hatte 
am 6. Miirz stattgefunden; Abb:4  (untere Reihe) 
zeigt den Pflanzenstaad am 3 r. Juli. Die mit 
Versuchsbeginn vom 4. April (Einlegen der K6rrter 
bei + I  ~ am 5. Januar) erhaltenen Ergebnisse sind zu 
Vergleichszwecken in Abb. 4 mit aufgenommen (Auf- 
nahme vom 24. Juli, obere Reihe). Bezfiglich Einzel- 
heiten sei auf die Beschriftung yon Abb. 4 verwiesea. 

Bei Versuchsbeginn Anfang Juni lassen nunmehr 
bestimmte Sommerweizen ebenfalls deutlich eine Wir- 
kung der Kil tekeimung hervortretem well bei so 
sp~ttem Versuchsbeginn die Einwirkung verrtalisie- 
render Frfihjahrstage in Fortfall kommt.  W~ihrend 
der bei q-I ~ vernalisierte Rote Schlanstedter Sommer- 
weizen auch beiVersuchsbeginn am 4. Juni regelm~Big 



23. Band ,  Hef t  T/S U n t e r s u c h u n g e n  z u r  p h y s i o l o g i s c h e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  u n s e r e r  W e i z e n s o r t e n .  

Beg inn  

199 

4- Apr i l  

kalt. w a r m  k a l t  w a r m  ka l t  w a r m  k a l t  w a r m  k a l t  wara l  k a l t  w a r m  k a l t  w a r m  

4. J u n i  

I ~ 3 4 5 6 7 

Heines  Kotben v.  Ri~mkers Pe r ag i s  S t rubes  R. D e r e n b u r g e r  S t rubes  Heines  IV  
S. DJckkopf  S. Weizen  S c h l a n s t e d t e r  S i l b e r  Frf ih  

4- Apr i l  

k a l t  warm k a l t  w a r m  k a l t  w a r m  k a l t  w a r m  k a l t  w a r m  k a l t  w a r m  ka l t  w a r m  

4. J u n i  

8 9 1o :rx rz  13 14 
S i r .  Gem v. Cars tens  VI M i n b a r d i  S t r u b e s D i c k -  Cr i ewener  Io4 g a m m e r  Cars tens  V 

S tocken  kopf  I I  

Abb.  4. E n t w i c k l u n g  y o n  i 4 W e i z e n s o r  t e n  a a c h  g l e i c h e r  K i i t t e b e h a n d l u n g  {9 ~ T a g e  b c i + i  ~ und chne K~ilte) 
b e i  v e r s c h i e d e n e m  V e r s t l c h s b e g i n n  (F#Xhiahr  u. Sommer)  

o b e r e Re ihe  (Beg inn  4. Apri I ,  p h o t o g r a p h i e r t  24- J u l i  i95o} 

k a l  t :  a a c h  ku rzem Vorque l l ea  am 5 - J a g u a r  ilt + I  ~ g e b r a c h t ,  am 4 - A p r i l  ins Fre ie  f ibe r t r agen  

w a r m:  n a c h  ku rzem Vorquelle~_ am 30. M~rz bei r8  ~ ztir  K e i m u n g  ausge leg t ,  am 4- Apr i l  ~ns F re i e  Ober t ragen  

u n t e r e Reihe  (Beg inn  4. J u n i ,  p h o t o g r a p h i e r t  3x. J u l i  x95o ) 

k a 1 t :  nach  ku rzem Vorque! len  am 6. MS.rz ~n + r ~ g e b r a c h t ,  am 4. J v n i  ins  F re i c  / i be r t r agen  

w a r m:  nach  ku rzem Vorque l len  am 3o. Mai  bei I8 ~ zur  Ke imung  ausge leg t ,  am 4- J u n i i n s  Fre ie  f ibe r t r agen .  
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schol3t, ist das Ahrenschieben der bei I8 ~ gekeimten 
Pflanzen stark verz6gert und liickenhaft, wenn es nicht 
ganz unterdrtickt wird. Etwas weniger starke K/ilte- 
bedtirfnisse besitzt Peragis Sommerweizen, w/ihrelld 
Heines Kolbeli und yon Rtimkers Sommerdickkopf 
nach Keimung bei + I 8  ~ die gleiche Entwicklung 
zeigen wie nach einer maximalen Vernalisatiorl von 
9 ~ Tagen bei +1% 

Aus dell in Abb. 4 wiedergegebenen Versuchen geht 
hervor, dab fiir Sommerweizensorten ein s o m m e r -  
l i c h e r  Versuchsbeginn gewithlt werden muff, wenn 
aus dem Verhalten vernalisierter und nicht vernali- 
sierter Pflanzen Rtickschltisse auf die Kiiltebedfirfnisse 
gezogen werden sollen. Umgekehrt ist ein somme> 
licher Versuchsbeginn fiir vergleichende W i n t e r -  
weizenversuche ungeeignet. Selbst die angewandte 
maximale Vernalisation (9oTage bei + i  ~ genfigt 
nicht mehr, urn ein gleiehm~fliges und normales 
Schossen auszul6sen. Bei zwei Winterweizensorten 
blieben auch die vernalisierten Pflanzen niedrig und 
horstf6rmig. Die bei einem Versuchsbeginn vom 
4. April gefundenen Unterschiede der K~ltebediirf- 
nisse treten also bei einem sommerlichen Versuchs- 
beginn (4. Juni) offensichtlich als Folge starker De- 
vernalisationserscheinungen nicht mehr zutage. 

Unter Beriicksichtigung der bei frfihem und bei 
sommerlichem Versuchsbeginn erhaltenen Ergebnisse 
kommelI wir zu folgender Gruppierung der Sorten 
nach steigenden K~ltebediirfnissen: 

Gruppe K~iltebed firfnisse Sorten 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
G 

fehlend 

schwaeh 

deutlich 

mittelstark 

stark 

sehr stark 
extrem hoch 

Heines Kolben, v. Rflmkers 
friiher S. Dickkopi 

Peragis Sommerweizen, 
Roter Schlanstedter 
Derenburger Sitber, Strubes 

Fr~hweizen 
Heines IV, Strubes General 

v. Stocken 
Carstens VI, Minhardi, 

Strub. Dickkopf II 
Criewener lO 4, Sammet 
Carstens V 

Vergleichende Versuche mit 30 deutschen 
Weizensorten (Jahr 1952). 

Die Versuche des Jahres I952 unterscheiden sich 
nebeli der gr6Beren Zahl gepriifter Sorten vor allem 
dadurch yon denen des Jahres 195o, dab nur Ver- 
nalisationszeiten yon 6o und 45 Tagen benutzt 
wurden. Die Aussaat des kurz vorgequollenen Saat- 
gutes in das Sandkeimbett von + I  ~ war am 8. bzw. 
23. Februar, das Ubertragen ins Freie am 9. April 
erfolgt. Als Kontrollen dienten wieder bei 18--2o ~ 
gekeimte und am gleicherL Tage (9 .4 . ) i n s  Freie 
pikierte Pflanzen. 

Die Versuchsergebnisse sind in den Abb. 5 bis 7 
dargestellt. Die Photographien zeigen den Pflanzen- 
stand am 3o.Juni; die darunter befindlichen graphi- 
schen Darstellungen kennzeichnen den Verlauf des 
Ahrensehiebens auf Grund der jeden zweiten Tag vor- 
genommenen Ausz~hlungen. Die erhaltenen Werte 
sind, soweit werLiger als 2o Pflanzen vorlagen, auf die 
Zahl 2o umgerechnet, um einen unmittelbaren Ver- 
gl eieh zu erm6glichen. Bei der beschr~nkten Zahl der 
Versuchspflanzen (17 bis 2o) machen sich nattirlich 

auch geringe Verz6gerungen im Schossen einzelner 
Pflanzen prozentua] verh/iltnism/iBig stark bemerkbar. 
Trotzdem gestatten die Kurven einen guten Einblick 
in das SchoBverhalten, insbesondere in die AbMngig- 
keit des )~hrenschiebens von der Dauer der Vernali- 
sationsbehaadlung. Volle Kurven zeigen den Schofl- 
verlauf (Ahrenschieben) nach 6ot/igiger, gestrichelte 
nach 45t/igiger Vernalisation, w~hrend die Ent- 
wicklung der nicht vernalisierten Pflanzen (o Tage bei 
+ i  ~ durch punktierte Linien angedeutet ist. Diese 
3 Kurven fallen bei Pflanzen ohne K~Itebedfirfnisse 
eng zusammen. Je gr613er der Abstand der Kurven 
yon einander: 6o t~gigen von 45t~gigen bzw. yon den 
Kurven der nicht vernalisierten Kontrollen ist, umso 
ausgesprochener sind die K~iltebediirfnisse. Bei 
s~imtlichen Winterweizen fehlen die nicht punktiert 
gezeichneten Kurven der Kontrollpflanzen, weft diese 
w~hrend der Versuchsdauer, d. h. bis zum 5. August, 
nicht zum Schossen kommen. Bei den Sorten mit 
h6heren K~ltebedfirfnissen liegt die Kurve: 45t~gige 
Vernalisation bereits im grol3en Abstand yon der 
Kurve: 6ot~gige Vernalisation; bei noch st~rkeren 
K~ltebedtirfnissen kommen die 45 Tage vernalisierten 
Pflanzen nur noch teilweise zum Schossen. Bei den 
Sorten mit extrem hohml K/iltebedtirfnissen 16st eine 
45 t~gige Vernalisation kein Schossen innerhalb der 
Versuchsdauer aus. Bei Carstens Dickkopf V, der 
durch die h6chsten KNtebedtirfnisse ausgezeichnet ist, 
kamen auch die 6o Tage lang vernalisierten Pflanzen 
bis zum 5. August noch nicht vollst~ndig zum Ahren- 
schieben. 

Wenn wir diese, 1952 erhaltenen Ergebnisse mit 
den Befunden des Versuchsjahres 195o (siehe vorigen 
Abschnitt) in Vergleich setzen, so sind deutliche Un- 
terschiede im Vernalisationsverhalten der gleichen 
Sorten unverkennbar. 195o hatte eine 4ot~gige Ver- 
imlisation von Carstens V gentigt, um diesen Weizen 
voll und zeitig zum Schossen zu bringen; 1952 be- 
wirkte eine 6ot/igige K~ltekeimung nur versp/itetes 
und unregelm~il3iges Jihrenschieben. Peragis Sommer- 
weizen l~flt 195o keine, 1952 aber deutliche Kitlte- 
bediirfnisse erkennen. Ebenso ist der Vernalisations- 
erfolg auf Strubes Roten Schlanstedter 1952 weit 
ausgesprochener als in der Versuchsreihe des Jahres 
195o. Auch bei den anderen Sorten, also ganz all- 
gemein, zeigt sich, dab die gleiche K~itebehandlung 
195o welt sch~rfer gewirkt hatte als 1952. - -  Der 
Grund hierfiir liegt in den anormal hohen Friihjahrs- 
temperaturen des Jahres 1952, die ganz offensichtlich 
zu deutlich erkennbaren Devernalisationserschei- 
nmlgen gefiihrt hatten, wobei dahingestellt sei, ob sich 
die Unterschiede zwischen den beiden Jahren viel- 
leicht auch dahin deuten lieBen, daft das kalte Frtih- 
jahr 195o eine Nachvernalisation durch kalte Frtih- 
jahrstemperaturen nach f3bertragen der Pflanzen 
ins Freie bewirkt hatte, die im Jahre 1952 fort- 
gefallen war. Wie die in der Beschriftung yon Abb. 5 
bis 7 angegebenen Vernalisationszeiten zeigen, waren 
die Versuchspflanzen im Jahre 1952 am 9. April ins 
Freie tibertragen. Zu dieser Zeit hatte eine, fiir diese 
Jahreszeit ganz ungew6hnliche Hitzewelle eingesetzt. 
Die zwischen den Jahren 195o und 1952 w~ihrend der 
ersten 3Wochen nach LJbertragen der Versuchs- 
pflanzen aus der K~tlte ins Freie vorliegenden groBen 
Temperaturunterschiede gehen aus der folgenden 
Tabelle 2 hervor 
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Abb. 5. A h r e n s c h i e b e n  d e r  W e i z e n s o r t e n  z - - i o  n a c h  v e r s c h i e d e n  / a n g e r  A n k  e i m u n g  b e i  + I  ~. 

V e r s  u c h s d u r c h f f i h r u r t g :  KOrner am 8. bzw. 23. Feb rna r  r952 nach kurzem Vorquellen bei + i  ~  Sand ausgelegt ,  am 9- Apri l ,  
also nach  60 bzw. 45 Tageu,  g le ichze i t ig  m i t  den yore 4. bis 9. Apri l  bei  z8 ~ angeke imten  Kontrol len  ( =  o Tage + x ~ ins Freie gepf lanz t .  

D a r s t e l l u n g :  Oben:  P f l a n z e n s t a n d a m  3o. Jun i .  

U n t e n :  Graph i sche  Dars t e l lung  der  ZahI  de r  Pf lanzen mi t  mindes tens  z vot t  geschogten  Ahre.  Je Versnch I7 b is  2o Pffanzen 
Wer te  f ibe re ins t immend  auf  zo Pf lanzen  umgerechnet .  

Z e i c h e n e r k l ~ r u n g :  - ~ 6 o T a g e  -t-~ ~ 

~ = 45 Tage  -t-x ~ 



2 0 2  G .  G A S S N E R :  Der  Zfichter 

60 45 a 

o~ y -  

! 

I 

I 
d 

fun/ :Ill~ A u :  

Derenb t t rge r  SiJber  

6~, 4~ 

I 
I 

I 

i . . . . .  II . . . . .  

Jun/ 

12 

St rubes  Frf ih  

o 60 45 c 

Tage  bei + ~ ~  

- 11 ll; J 
. . . . . . . . .  N . , , , / , , I f .  ~ . . . .  l . . . . . . .  

% ~ /. /57. /. 

ZV/i" A% :u:71" :u/ /  A:i~ 

I3 
M a r q u a r d t  I I  

60 45 o 

I 
II ...... 

/ ~Y  ! 
d~ 

! 

f 

:u// @ 

I4  
S a l z m i i n d e r  S t a n d a r d  

60 45 o 

I '<' I I 
,~l/  i | 

x5 
S te ine rs  R. T i ro l .  D inke l  

60 45 ,3 

1 ;oo:' 
I 

I 

~u~i Ji l l  Aug 
x 6  

Streng~ Marscha l l  

60 45 o 

~ : ,l:f 
Y 

,V , , , , I  . . . . . . . . .  
7s ' ' ~ 7:. l g  

x 7  

Enge l ens  F e s t a  

60 45 o 

Tage  bei + x  ~ 

~ o  45 o 

I 

i 

I 
I 

Z -  
I 
! 

3d/ Xug Jo~j Ju// Au~ 

i 8  I 9  

Heines  I V  P i r l b e c k s  I 

60 45 o 

/ f 
f 

? I 
tP  I 

i _ 

1 

Jum ~# Au~ 
20 

Car s t ens  VII 

Abb.  6. ~ h r e n s c h i e b e u  d e r  W r  z i - - 2 o  n a c h  v e r s c h i e d e n  l a r g e r  Am k e i m u n g  b e i  + i  ~ 

V e r s u ~ h s d u r c h f ~ h r u n g :  K 0 r n e r  a m S .  bgw,~3 .  F e b r u a r z 9 5 2  nac~ k t ~ r z e m V o r q t ~ e ~ l e n  bei 4-x ~ i n f e u c h t e n  Sand  ausge l eg l ,  a m g .  Apr~]~ 
also nacb  6o bzw. 45 T a g e n ,  g l e i c h z e i t i g  m i t  den  yore 4, his 9, Apri l  bei  z8 ~ angekeJmten  Kontro]Ien ( ~  o T a g e  + x  ~ ins F re i e  g e p f l a n z L  

D a r s t e I l u n g :  Oben :  P f l a n z e a s t a n d  am 30, J u n i .  

U n t e n :  Graphiscb.e Da r s t e l l nng  der  Zah l  der  Pf lanzen  t a i t  m indes t ens  I voll  geschof l ten  A.lare. J e  Versuch 17 his 20 Pf lanzen,  
Wer te  ( i be re ins f immend  auf  20 P f l anzen  u m g e r e c h n e t .  

Z e i c h e n e r k l i i r u n g :  6 o T a g e  + i  ~ 

"~ = 45 T a g e  + i  ~ 

............................. ~ = o T a g e  



23. Band, Heft 718 Unte rsuchungen  zur physiologischen Charakter is ierung unserer Weizensorten.  203 

6o 45 o 60  45 o 60  45  o 60  45 o 60  45 o 

T a g e  b e i  + i ~ 

- "  i 1 70 
!. ~. ,.o ~, o ~ , _.,?I / I 

" ~ o," ~ I ~ 1  
- / ? i 

l " 1 '~07 . . . . .  I . . . . . . . . . . . .  15.' . . . .  ~ ~ z. ~, . . . . . .  z '  s. . . . . . . .  d ' "  1,, ~.1' ,i~ , I  z .  . . . . . . .  U . . . . . . . . . . . .  . z.  

JUnl" ~il" Au~ 3~nl" Jzill' 1 ~  .Tun/" dub" Au~ i~Inl' ~ull" lzl~z ~Zl" .T~/i" /uq. 

~z  22 ~3 24  ~5 
H e g e s  B a s a l t  H a u t e r s  n H o h e n w e t t e r s b a e h e r  B r a u n  S t r u b e s  D i c k k o p f  I I  A e k e r m a n n s  W ;  I I  

60  45 c 60  45 o 

"f ?o0 
I 
I 

.2' ~ ~" 
Juni J u l /  A u r  

26 

D r a e g e r s  D i c k k o p f  I I I  

, / 
g 

/uzi duk" @ 

~7 
A c k e r m a n n s  H e r o l d  

6o  45 o 

T a g e  be i  + i ~ 

I~ -- / 

~ z  i 

~n[ Ju// Atl~, 

28 
B r e u s t e d t s  W e r l a  

60 45 o 60  45 o 

' t /  " 

9 
r 

dun/" ,h// Aug 

29 

H e i n e s  V I I  

i 

~- I J 

Z~/ ~ / /  Aug. 
3o 

C a r s t e n s  D .  V 

A b b .  7- A h r e n s c h ~ e b e n  d e r  W e i z e n s o r t e n  2 i - - 3 o  n a c h  v e r s c h i e d e n  ] a n g e r  A n k e i m u n g  b e i  4- I ~  

V e  r s n c h s d u r c h f fi h r u n g :  K 6 r n e r  a m  8. b z w .  23 .  F e b r u a r  z 9 5 2  n a c h  k u r z e m  V o r q u e l I e n  b e i  + i ~ i n  f e u e h t e n  S a n d  a u s g e l e g t ,  a m  9- A p r i l ,  
a i s o  n a c h  60  b z w .  45  T a g e n ,  g l e i c h z e i t i g  m i t  d e n  y o r e  4- h i s  9.  A p r i l  be~ x8 ~ a n g e k e i m t e n  K o n t r o l I e n  ( = o T a g e  + i ~ i n s  F r e i e  g e p f | a n z G  

D a r s t e I I u n g : O b e n :  P K a n z e n e t a n d  a m  30.  J u n i .  

U n t e n :  G r a p h i s c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  Z a h !  d e r  P f l a n z e n  m i t  m i n d e s t e n s  x vo l l  g e s c h o l 3 t e u  A.hre .  J e  V e r s u c h  17 b i s  20  P f l a n z e n ~  
W e r t e  t ~ b e r e i n s t i m m e n d  a u f  20  P f l a n z e n  u m g e r e c h n e t .  

Z e i c h e n e r k l ~ i r u n g :  ~ .  ~ 6o  T a g e +  i o  

--~ ~ 45 T a g e  4 i ~ 

.............................. o = o T a g e  + ~~ 



204 G.  GASSNER: Der g/ichter 

Tabelle 2. W&he~fliche Durshsch~ittswerte der Te~nperatur- 
messunge~ ~ach Aasp/lanzeTr ins Freie. 

I95 o Woche :r2.--x8. April :[952 2. Woche r 7.-23.  April 
Woche 19. --25. April 3. Woche 24.--3o. April 

I. Woche 
2. Woche 
3- Woche I 

I~ u f t temperat'aren 

Mittel t ier  
t~igl. M a x i m a  

295~ 

l~,Ii t re}  

7,7 m6,5 
5,7 x3,8 
9,2 9,8 

~95o Ig5a 295o 

22,7 e4,o 
9,7 I9,6 

ra,9 ~4,4 

Erd  bodentempera tnren  (-- 2 cm) 

N J t t e l  I Mitre] d e r  
I tSgl. M a x i m a  

I9~'a I95~ IgSC 2952 

6 ,6  r4 ,  9 ~o~x 2 ~ , r  
6,0 I4, 5 9,9 21,8 
8,8 rI,8 x2,3 I7,9 

Wenn wir abschliel3end die 1952 geprfiften Sorten 
nach dem Grad der beobachteten Kaltebedtirfnisse 
in Gruppen einordnen, so ergibt sich trotz der in den 
Versuchsergebnissen der Jahre i95o und 1952 vor- 
liegenden absoluten Unterschiede im  Ahrenschieben 
der einzelnen Sorten eine weitgehende Ubereinstim- 
mung des r e l a t i v e n  Verhaltens der Sorten in den 
beiden Jahren. Soweit die gleichen Sorten im Ver- 
suchsjahr :95 ~ und 1952 zur Prfifurtg gekommen 
waren, k6anen wir sie auf Grund der Ergebnisse des 
Jahres I952 in die gleichen Gruppen stellen wie in den 
Versuchen des Jahres :950; rmr die StelIung yon 
v. Rfimkers Sommerdickkopf weist eine, allerdings 
kaum ins gewicht fallende Unsicherheit auf. 

Die auf Grund der Versuche :952 vorgenommene 
Gruppierung der geprtiften 3 ~ Weizensorten ergibt 
folgendes Bild : 

G r u p p e  K~ i l t ebed t i r f n i s s e !  S o f t e n  

A 

B 

C 

D 

E 

F 
G 

fehlend 

schwach 

deutlich 

mittelstark 

stark 

sehr stark 
extrem hoch 

Heines Peko, Carstens S.- 
Weizen, v. Riimkers friiher 
Dickkopf (?) 

Peragis II S. Weizen, Strubes 
Roter Schlanstedter S. Wei- 
zen 

GraI Toerring II, Holzapfels 
Darwin, Langs Tassilo, Rim- 
paus Bastard, Ackermanns 
Bayernk6nig, Derenburger 
Silber, Strubes Friihweizen, 
Marquardts iI, Salzmtinder 
Standard 

Steiners Roter Tiroler Dinkel, 
Strengs Marschall, Engelens 
Festa, Heines IV, Firlbeck I, 
Carstens VI, Heges Basalt, 
Haulers II 

Hohenwettersbacher Braun, 
Strubes Dickkopi II, Acker- 
manns W. Weizen IT, 
Draegers Dickkopi III. 
Aekermanns Herold 

Breustedts Werla. Heines VII 
Carstens V 

Die in der vorstehenden Zusammenstelhng nach 
steigenden Kgltebediirfnissen vorgenommene Grup- 
pierung steht, wie abschliefiend bemerkt sei, mit den 
bisherigen Erfahrungen und den Angaben anderer 
Autoren in guter Obereinstimmung. Derenburger 
Silber ist bekannt daftir, dab er sich leicht vernali- 
sieren l~ilZt und wird deshaIb z.B. yon HE>rss (i6) 
fflr eine Jarowisationsbehandlung nach LYSSENKO vor- 
geschlagen. Als besonders schwer beeinfluBbar ist such 
yon Voss (34) u, a. Carstens V herausgestellt. Welter 
haben auch H~us~R und ZEINER ( I 7 )  gefunden, dab 

Peragis Sommerweizen und Roter Schlan- 
stedter Sommerweizen deutlich feststeltbare 
K~ltebediirfnisse besit zen. 

Voss  (34) hat die deutschen W. Weizen 
nach Art ihrer SchoBausl6sung (beurteilt 
nach der Entwicklung des Vegetationskegels 
win der Differenzierung von Nodien und 
Internodien) in 3 Grupper~ yon teichter, 
mittlerer und schwerer Schol3ausl613ung ein- 
geteilt. Zti einer scMrferen Umschreibung 
der Kiiltebedtirfnisse ist die von Voss an- 
gewendete Methodik nicht geeignet. Es 
liegt aber unzweifelhalt ein Bediirfnis nach 

einer m/Sglichst exakten Bestimmung des Vegetations- 
typus der Sorten vor, die ohne Erh6hung der Gruppen- 
zahl nicht m6glich ist. 

Soweit sich beim jetzigen Stand der Untersuchungen 
sagen 1/igt, stehen im fibrigen die in deft K/iltebedfirf- 
nissen zum Ausdruck kommenden Sorteneigenschaften 
in keinen Beziehungen zur Frtih- und Sp/itreife der 
Sorten. So enthalten z,B. die mittelfriihen Sorten 
sowohl Vertreter mit geringen (Holzapfels Darwin) wie 
abet auch mit sehr starken X~ltebediirfnissen (Hei- 
nes VII) ; zu den mittelfrfihen bis mittelsp/iten Sorten 
geh6rt auf der einen $eite Graf Toerring t I  aus der 
Gruppe C (deutliche X~ltebediirfnisse), auf der anderen 
SeRe Carstens V mit extrem hohen Kgltebediirfnissen 
(Gruppe G ) .  Es ist abet natiirlich klar, dab die Ein- 
teilung in frtihe fiber mittelspgte zu spiiten Soften 
nur ffir den Fall berechtigt ist, dab die K/iltebediirf- 
nisse unter den tiblichen Anbaubedingungen erf/illt 
sind. In den Versuchen des JaMes I952 kam der im 
Sortenregisterverzeichnis als mittelfrfih bis mittel- 
sp~t bezeichnete Carstens V etwa erst Ende Juli, der 
ebenfalls mittelfriihe his mittelspftte Graf Toerring I[ 
abet schon Nit teJuni  zum ~_hrenschieben. 

Weiterer Ausbau der Versuchsmethodik  
und Schlugfo l~erungen.  

Die vorstehenden Untersuchungen sind in mehr- 
facher Hinsicht noch nicht abgeschlossen; vor atlem 
bedarf die Zahl der zu priifenden Soften noch der Er- 
g/inzung. Aber such die Methodik 1/iBt sich wohl noch 
in dieser oder inner Richtung verbessern. Auf Grund 
der im zweiten Abschnitt dieser Arbeit angeftihrten 
Versuche fiber den Einflug einer Ankeimung v o r  der 
Vernalisation diirfte es m6glich sein, die Vernali- 
sationsdauer durch nine vorhergehende Ankeimung 
des Saatgates bei Temperatures yon =8 bis 20 ~ 
herabzusetzen. M6gticherweise i s t e s  auch zweck- 
m~tBig und diirfte zur Verfeinerung und Sicherung 
der Diagnose beitragen, werm alle K6mer beim Beginn 
der Vernalisation genau den gleichen Entwicklungs- 
grad zeigen. Die Vernalisationswirkung steigt, win 
wir gesehen hatten (Abb. i), zumindest innerhalb 
gewisser Grenzen mit zunehmender Entwicklung des 
Keimtings an. Es ist dahfir zum mindesten theoretisch 
denkbar, dab Sortea mit sp~tt einsetzenden Wachs- 
tumsvofgttngen, also langsam ankeimende $orten, 
dutch die gleiche K~iltebehandlung weniger stark be- 
einfluBt werden diirften als solehe mit schnellem 
KeimungsabIauf. Eine in Unterschieden der Keim- 
gesehwindigkeit liegende Fehlerqudle wiirde sieh 
also dadurch ausscheiden lassen, dab Pfl/inzchen mit 
gleicher Keimblattl/inge verwendet werden. 
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Immerhin erscheirten dutch die vorstehenden 
Untersuchungen die wichtigsten Fragen soweit ge- 
kl~rt, dal3 wir auf Grund der gewonnenen Erkennt-  
nisse an die Schaffung von PriifuugsvorschBigert 
fiir die Feststellung des Vernalisationsverhaltens vort 
Getreidesorten herangehen kSnnert. Die Frage der 
bei Weizensorten anzuwendenden Vernalisations- 
temperatur  erscheint gekl~irt. Wit hat te~ gesehen, dal3 
Temperaturen unter o ~ welt weniger wirksam sind 
als solche um o ~ und dicht dariiber; Temperaturert 
unter o ~ scheiden a]so fiir jedes Priifungsverfahren 
aus. Wir hatten weiter gesehen, dab Temperaturen 
yon q-4 ~ unter Umst~nden, n/imlich bei kurzer 
Vernalisationsdauer, eine s che i n  b a r  bessere Wirkung 
ausfiben als solche von q-I ~ was sich dadurch erkl~rt, 
dal3 bei q-4 ~ die Keimungsvorgiirtge schneller fort- 
schreiten als bei q-x~ so dal3 also bei q-4 ~ sehlieBlich 
Pflanzen eines vorgeschrittenen EntwicMungsstadiums 
zur Vernalisatiort kommen. Dal3 eine Temperatur  von 
+ 4  ~ letzten Endes doch sehw~icher wirkt als eine 
solche yon + i  ~ zeigt dann die Tatsache, dab sich 
das Schossen nach I~ehandlung mit + r  ~ doch gleich- 
m~Biger vollzieht als naeh -}-4 ~ Ffir die Vernalisation 
von Weizen werden wir also zweckm~gigerweise 
Tempe~aturen vort o bis q_~o benutzen.  

Um die im Vernalisationsverhalten bestehenden 
Urtterschiede klar herauszuarbeiten, mfissen die Ver- 
nalisationstemperaturen vort ca. q-~~ verschieden 
lange zur Einwirkung gebracht und die so behandeltert 
Pflanzen sparer beobachtet werden. Soweit sich 
sagen l~Bt, empfehlen sich Vernalisationszeitert VOH 
6O, 45 und 3o Tagen. Bei Winterweizen, also bei 
Weizen mit deutlichen und st/irkeren KNtebed/ir/- 
nissen rut man gut, die Vernalisation so einzurichten, 
dab die Pflanzen etwa Anfang April ins Freie kommen. 
Wichtig erscheint weiter die Feststellung, dab fiir 
Sommerweizen bzw. Weizen mit gerirtgert K~lte- 
anspriichen der Versuchsbeginn, d. h. das Ubertragen 
der Pflanzen aus der K~tlte ins Freie zu einem sp~i- 
teren Termirt, etwa Ende Mai bis Aniang ]uni, vor- 
genommen wird, weft die Sortenurtterschiede bei zu 
frtihem Versuchsbeginn dutch Vernalisationswirkun- 
gen tiefer Frfihjahrstemperaturen nicht klar zum Aus- 
druck kommen. 

Wichtig ist schlieglich noch die Frage, welehe Form 
bzw. welches Schema Itir die Beurteilung der IK~lte- 
bedfirfnisse yon Sorten und Zuchtst~mmen am besteH 
eder allein geeignet ist. Wir hatten gesehen, dab der 
Vernalisationseffekt nicht nur vonde r  Vernalisatiorts- 
temperatur  und der Bauer der K~ltebehandlung, son- 
dern ebenso stark - -  auBer yon einer etwa vorher- 
gehenden Ankeimurtg - -  vor allem von den sp~tteren 
Klimabedingungen abh~ingig ist. A q-K :~ X bestimmen 
nach den Irfiheren Au~f/ihrungen Art und Zeitpunkte 
des Ahrenschiebens, wobei A eine etwaige Ankeimung 
bei hohen Temperaturen, K die K~ltebehandlung und 
X den gesamten Komplex der im Freien zur Ein- 
wirkung kommenden Klimafaktoren bezeichnet. Der 
Faktor  X stellt eine, im einzelrten meist kaum roll 
erfagbare, zumindest variable und in jedem Jahr ver- 
schiedene Gr6Be dar, so dab die Ergebnisse der ein- 
zelnen Jahre Unterschiede zeigen mtissen, was ja 
auch schon aus einem Vergleieh der bier mitgeteilten 
Pefunde der Jahre ~95 o und i95~ hervorgeht. Wir 
k6nnen also die K~iltebedfirfnisse nicht in absoluten 
Zahlen zum Ausdruck bringen, sonderrt mtissen uns 

au l  v e r g l e i c h e n d e  F e s t s t e l l u n g e n  u n t e r  Ge-  
b r a u c h  e ines  S t a n d a r d - S o r t i m e n t s  beschr~n- 
ken. Wir sind also gezwungen, bei der Beurteilung 
der K~iltebedfirfnisse den gleichen Weg zu gehen, den 
wir bei der Beurteilung der Frosth~rte unserer Zucht- 
st~mme gegangen sind (GAssNER u. RABIEN I0) 
Die jeweils gefundertert Werte mfissen auf das Ver- 
halteH eines stets gleichzeitig mitzupr/ifenden Stan- 
dardsortiments bezogen werdert, fiir dessert Grund- 
lagen die in dieser Arbeit mitgeteiltert Uatersuchurtgs- 
ergebrtisse ausreichend scheinen. Als Standardsortert 
der einzelnen Gruppen empfehle ich auf Grund der 
vorstehenden Untersuchungen : 

A. Heines Peko E. Strubes Dickkopf I I  
B. Strubes Roter Schlanstedter F. Breustedts Werla 
C. Derenburger Silber G. Carstens V 
D. Heines IV 

Zum Sehlul3 Hoch ein kurzes Wort zur Frage, wo 
und an welcher Stelle zweckm~tBig die Feststellung 
der K~ltebedfirfnisse urtserer Kulturpflanzen, ins- 
besondere der Getreidesorten, vorgenommen werden 
soll. An sich kann jeder Ztichter selbst solche Unter- 
suchungen durchffihrert, wenn er tiber Temperaturen 
von etwa q-i ~ und fiber geeignete Arbeitskr~fte ver- 
ftigt. AuI der artderen Seite erscheint es mir jedoch 
zweckm~gig, diese Prtifung art einer neutralert Stelle 
zu zentralisieren, zumal hierdurch eine grOBere Ein- 
heitlichkeit in der Beurteilung gew~thrleistet wird 
und die bei deft Pr~ifungen anfallenden Erfahrurtgen 
nicht verloren gehen, sondern der Allgemeinheit 
nutzbar gemacht werdert k6rtnen. Die Biologische 
13urtdesanstalt besitzt die ffir die vorerw/ihrtten Unter- 
suchungen erforderlichen Einrichtungen und geschut- 
tes Personal und hat dementsprechend die Durch- 
ffihrung solcher Prfifungen in ihr Arbeitsprogramm 
aufgenommen. 

Die Inangriffnahme der Untersuchungen wurde 
durch die Bereitstellung von ERP-Mitteln erm6glicht. 
Ich danke dem Landwirtschaftlichen Forschungsrat 
f fir die Befiirwortung meines Forschungsvorhabens. 
Die technische Durchffihrung der Versuche lag weit- 
gehend in den H~nden von Fraulein Dr. RAPSCH, der 
ich fiir ihre gewissenhafte Mitarbeit zu Dank ver- 
pflichtet birt. 
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(Aus dem Insti tut  ffir Tabakforschung Wohlsdorf-Biendorf) 

Wird der Nikotingehalt der Samennachkommenschaften 
durch Pfropfungen beeinfluBt ? 

V o n  W I L H E L M  ENOEMANN. 

I m  Rahmen  der zfichterischen Arbei ten des Ins t i -  
tu tes  wurden seit I949 in gr6Berem Umfange Pfropfun- 
gen durchgefflhrt, durch die u. a. aueh gekHirt werden 
sollte, wie weft es m6glich ist, durch Pfropfungen den 
Nikotingehalt  der Samennachkommenschaf ten  vo~ 
Tabak  zu beeinflussen. 

Da die Wurzel der Hauptb i ldungsor t  ffir Nikotin 
ist, wird, wie bekannt ,  bei Pfropfungen der Nikotin-  
gehalt des Reises im wesentlichen dutch  die Wurzel, 
also durch die Unterlage, best immt.  Auch bei Pfrop- 
fungen von n iko t ina rmen  auf nikotinreiche Soften und 
umgekehrt  bes t immt die Unterlage die H6he des 
Nikotingehaltes,  wie der folgende 1949 durchgefiihrte 
Versuch zeigt. 

Es wurde hier die nikotinreiche Forchheimer Sorte 
NRT 61 auf die n ikot inarme Sorte Neuforehheimer 
gepfropft und  umgekehrt .  In  beiden F{illen wurde 
fief gepffopft, so daft sieh an der Unterlage nur  wenig 
Bl{itter entwickeln konnten ,  die bis zum Beginn der 
Blfite ver t rocknet  waren. Jede Pfropfung wurde 
20 real durehgeffihrt und daneben  die gleiche Anzahl  
ungepfropfter KontrollpflanzerL der beiden Sorten ge- 
setzt. Letztere waren etwas sp{iter ausges~it und blfih- 
ten etwa zu gleicher Zeit wie die Reiser der Pfropfung. 
Als Ende August  die Reiser und Kontrol lpf lanzen der 
Sorte NRT 61 in roller  Blfite s tanden  und die Sorte 
Neuforchheimer mR der Blfite begann,  wurden vor~ 
jeder Pfropfungsa'rt bzw. yon jeder Kontrol lsorte 
zweimal von je 5 Pflanzen die B1/itter geerntet und 
zwar getrennt  nach den BlXttern der un te ren  und der 
oberen Pflanzenh~tlfte. Selbstverst~ndlich wurden be/ 
den Pfropfungen such die unteren  BHitter nur  vom 
Reis en tnommen.  Die Proben wurden sofort bei 7 ~ 
getrocknet und  der Nikotingehal t  nach der Methode 

PFYL und SCHMITT best immt.  Das Mittel beider 
Unte rsuchungea  zeigte folgendes Ergebnis :  

Nikotingeh alt in % der Trocken- 
substanz yon den B//ittern der 

Pfropfung bzw, Sorte unteren I oberen im Durch- 
Pflanzenh~ilfte schnitt 

% % % 

N R T  61 . . . . . . .  ~ 6,30 4,44 
Neuforchheimer auf 

NRT 6i . . . . . .  2,94 3,52 3,23 
NRT 61 auf 

Neuforchheimer �9 �9 1,37 ~,57 r,47 
Neuforchheimer . . o,9 ~ 1,68 1,29 

•hnliche Verh~tltnisse warden such bei anderen 
Pfropfungen festgestellt. 

Um n u n  zu prfifen, ob diese Ver~tnderung des 
Nikotingehaltes auch auf die Samennachkommen-  
schaften i ibertragen wird, wurde 195o yon 5 Sorten, 
die i 949  auf versehiedene Unter lagen gepfropft waren, 
die Nachkommenschaf t  ausges~tt. 

Als Unter lage wurden auBer den beiden oben ge- 
nannter t  Sorten als praktisch nikotinfreie Pflanze 1 
Tomaten  der Sorte Rheinlands  R u h m  verwendet .  

Die Nachkommenschaf ten  wurden 195o in Doppet- 
reihen mit je 80 Pflanzen auf das Versuchsfeld neben-  
e inander  gesetzt. Zur Untersuchung wurde am 31.8. 
in jedem Fail  von zweimal 25 Pf lanzen je I Blatt  yon 
der Mitte der Pflanze en tnommen.  Dabei wurde 
streng darauf  geachtet, dab  sich die Bl~itter im glei- 
chen Reifestadium befanden und zwar in dem Zu- 

1 Neuerdings hat WAHL nachgewiesen, dab aueh To- 
matenbl~tter Spuren von Nikotin enthalten (Tabak- 
forschung Nr. 8, S. 3 1952.) 


