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121ber die Umwandlung yon Winterweizen in Sommerweizen 
Von H. STUBBE 

Mit 16 Textabbildungen 

I n  der .Agrobiologie"  (deutsche Ausgabe i 9 5 i  
S. 179 u. ft.) schildert T D. LYSS~NKO folgenden Ver- 
such : 

Am 3. 3. I935 wurden 2 Pflanzen des Winterweizens 
l~2ooperatorka and 2 Pflanzen der Sorte Lutescens 329 der 
Saratower Station im Gew/iehshaus im Gel/el3 ausges/it. 
Die Temperatur betrug im GewXehshans yore 3. 3. bis 
Anfang April io I5~ Im Mai war die Temperatur im 
Gew/~chshaus h6her, nieht unter 15 ~ C. Die 2 Pflan zender 
Sorte Lutescens 329 hielten sich his znm sp~ten Herbst 
und gingen dann zugrunde, ohne gesehol3t zu haben. Von 
den beiden stark bestoekten I{ooperatorka-Pflanzen ga- 
ben einzelne Triebe Anfang August Halme. Eine der bei- 
den P flanzen ging Mitre August ein, yon der 2. Pflanze 
wurde~ am 9.9- einige K6rner geerntet. Diese Samen war- 
den am 9.9. I935 wieder unter den gleiehen Bedingungen 
ausges/Ct, wobei die Temperatur im November und De- 
zember nieht unter i5 - -2o~  sank. Gleichzeitig wurde 
normaler (d.h. nieht im Gew/ichshaus gewonnener) Sa- 
men yon Kooperatorka ausges/~t. Schon einen Mortar 
nach der Aussaat warden Unterschiede zwischen Ver- 
sachs- and Kontrollpflanzen deutlich Die Versuehs- 
pflanzen n/iherten sich berMts dem Habitus yon Sommer- 
formen, sie seho/3ten Ende Januar. Die Versuchspflanzen 
sehoBten also besser als die Kontrollpflanzen, sie unter- 
schieden sich in ihrer Natur yon den t{ontrollpflanzen. 
Am 28. 3. 1936 wurde eine neue Aussaat im GewXchshaus 
durchgeftihrt (3. Generation, parallel dazu die Aussaat 
der 2. Generation und wiederum eine Kontrollsaat I. Ge- 
neration). Alle Aussaaten wurden unter h6heren Tem- 
peraturen herangezogen als die Pflanzen der ersten Aus- 
saat vom 3.3- I935. Bei den Pflanzen der 3- Generation 
erfolgte das Schossen 3o--4o Tage frtiher und besser als 
bei den Pflanzen der 2. Generation. Sie begannen von 
August ab geschlossen zu schossen, w~hrend die Kontroll- 
pflanzen Ende September insgesamt nut  2 Halme mit 
Ahren zeigten. Gleichzeitig mit dieser Ver/~ndernng im 
Jarowisationgstadium in Richtung Sommerform fanden 
an den Pilanzen der 2. und 3. Generation weitere Ver- 
Xnderungen start und zwar in den Halmen, den Spitzen 
und den Grannen. In  der 3-Generation traten auch 
sehmalbl~ttrige Formen auf. Die Harmonie der weiteren 
Entwicklung war um so heftiger gest6rt, je stXrker das 
Jarowisationsstadium ver/~z~dert wurde. 

Die 4. Generation (Aussaat September 1936) zugleich 
mit der Aussaat der 3- und 2. Generation zeigte noch auf- 
Iallendere Unterschiede zu den anderen Ger~erationen. 
Die Pflanzen der 4. Generation schoBten schon am 5 o. 
und 60. Tag nach der Aussaat, w~hrend sieh die Kontroll- 
pflanzen wie typische Winterformen verhielten. 

A u s  t y p i s c h e n W i n t  e r f o r m  en  w a r e n  a l s o  n a c h  
4 G e n e r a t i o n e n  d e r  K u l t u r  i m  G e w ~ t c h s h a u s  
o h n e K / i l t e s c h o c k t y p i s c h e  S o m m e r f o r m e n g e -  
w o r d e n .  D a m i t  w a r  n a c h  d e r  T h e s e  LYssENI~OS 
d e r / 3 e w e i s  e r b r a c h t ,  dal3 d i e  E i n w i r k u n g  b e -  
s t i m m t e r  U m w e l t b e d i n g u n g e n  a d / i q u a t e  e r b -  
l i c h e  V e r f i n d e r u n g e n  a n  d e n  O r g a n i s m e n  b e -  
w i r k t .  Er  sagt hierzu (Agrobiologie, 1951 , S. 364): 

,,Es wurde dabei gezeigt, dab die Natur sich Xndert 
und zwar ad/~quat entsprechend der Einwirkung, d .h.  
wenn man auf die Pflanze mit K~lte einwirkt, so ~ndert 
sich ihre Natur in Richtung der I~/~ltebediirftigkeit, wirkt 
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man umgekehrt mit W/irme ein, dann erzeugt man in der 
Natur der Pflanze das erbliehe Bedfirfnis nach W~rme." 

Im Anschlu8 daran werden yon LYSSENKO Ver- 
suche der Umwandlung yon YVinterroggen in Sommer- 
roggen geschildert, bei  dem die Uberff ihrung in  Som- 
merformen noch leichter gelingt als bei Winterweizen.  
Auf diese Versuche wird bier nicht  n/iher eingegangen, 
ebenfalls nicht  auf die Konsequenzen,  die I,'ZSSEXKO 
aus seinen Versuchsergebnissen far  die praktische Ztich- 
t ung  zieht. In  einer Auseinanderse tzung mit  N. J. 
VAVILOV sagt LYSSENKO : 

,,Man kann jede Wintersorte in jeder beliebigen Pflan- 
zenmenge in eine Sommerform verwandeln." (Agrobio- 
1ogle, deutsche Ausgabe 1951, S. I94 ). 

An einer anderen Stelle desselben Werkes (S. 364) 
heigt  es: 

,,Es gibt z. Zt. keinen Winterweizen, Win~erroggen 
and keine Wintergerste. yon denen wir nicht naeh 2 3 
Generationen wenigstens I kg Samen mit der erbliehen 
Eigenschaft der Sommerform erzielen k6n/~ten. Gleieh- 
zeitig gibt es aueh keine Sommergetreidesorte, die sieh 
nieht auch in eine Winterform umwandeln lieBe." 

Ich zitiere in  folgendem noch eine 1Reihe yon S/itzen 
aus der gleichen Ausgabe, die dasselbe Problem be- 
treffen. 

S. 2io: ,,Anhand einer Analyse alles dessen, was mir 
yore Leben und yon der Entwieklung der Pflanzen be- 
kannt  war, kam ich vor 2 ~2 Jahren z u d e r  Sehlul3folge- 
rung, daft Winterformen des Weizens, die in einer Etappe 
ihrer Entwieklung, und zwar im Jarowisationsstadium 
k/~ltebediirftig sind, dureh Behandlung eben in diesem 
Abschnitt ihres Lebens mit h6heren Temperaturen derart 
ver~tndert werden k6nnen, dab die yon diesen Pflanzen 
gewonnenen Samen in Zukunft ihre Jarowisation sehon 
bei h6heren Temperaturen durchlaufen werden." 

W/ihrend in  den bisher geschilderten Versuchen die 
Pf lanzen yon der Aussaat  an in einem Gew~chshans 
nicht  un t e r  I5 ~ kul t iv ier t  warden,  heiBt es in der 
,,Agrobiologie" S. 212 : 

,,Das Wertvollste an diesen Versuehen war jedoeh, dab 
wit einen weiteren theoretisehen Vorstog maehen und das 
Wesen dieser Pflanzenver~nderung konkreter kennen- 
lernen konnten. Wir stellten folgendes fest: um das bis- 
her bei niedriger Temperatur verlaufende Jarowisations- 
stadium zu /indern, muB die heraufgesetzte Temperatur 
nicht zu Beginn des Jarowisationsprozesses, aueh nieht 
in der Mitte, sondern am Ende gegeben werden." 

I m  gleichen Zusammenhang  wird auf Seite 312 ge- 
sagt :  

,,A1s wir den Winterformen zu Beginn der Jarowisa- 
tion W/irme gaben, erhielten w~r kein befriedigendes 
Ergebnis in bezug auf eine Natur inderung der Pflanze. 
Als wir jedoch dazu/ibergingen den Pflanzen die Wirme 
am Ende des Jarowisationsprozesses anzubieten, konnten 
wit mit dem Erfolg durchaus zufrieden sein, denn der 
alte Genotypus verschwand mitunter  sofort. Auf Grund 
unserer Versuche sind wit zu folgender Feststellung ge- 
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kommen: Bed ingungen ,  denen gemXB die neue 
E r b g r u n d l a g e  gebi lde t  werden soll, mtissen am 
Ende des jen igen  Prozesses  gebo ten  werden,  des ,  
sen Nnderung  a n g e s t r e b t  wird." 

Eine gleichlautende Bemerknng findet sich anf 
S. 316 : 

,,Urn erbliehe Winterformen zu erbliehen Sommerfor- 
men zu machen, muff man im gegebenen Zeitpunkt ihrer 
Elltwieklung mit erh6hten Temperaturen einwirken. Mall 
muB den Samen der Winterformen, der sich gerade in der 
Jarowisation befindet, im richtigen Augenbliek mit Warm e 
behalldeln." 

Auf S. 344 heigt es: 
,,In den genannten Versuehen, wird gegen Ende des 

Jarowisatiollsprozesses die Kalte dureh Warme ersetzt. 
Bei o~ wtirden noch 3 bis 4Tage vergehen, und der Jaro- 
wisationsprozel3 fande seinen normalen AbsehluB. Aber 
3 bis 4 Tage vor Ende der Jarowisation erhSht man die 
Temperatur bis zur Grenze der gew6hnliehell Frtihjahrs- 
temperatur. Nun beginnt der Organismus, wie wir uns 
ausdrtieken, sieh zu ,,qu'xlell", weil die neuen Bedingun- 
gell absolut nicht zu ihm passen. Der Prozel3 kommt ins 
Stocken, und zu seiner Beendigung sind nicht 3 bis 4, son- 
dern io bis 15 Tage erforderlich. 

SehlieBlieh kommt er doch zum AbsehluB. Sobald der 
Jarowisationsprozel3 bei den Winterformen vollelldet ist, 
beginnen sic sich unter normalen Friihjahrsbedillgungen 
rasch, dem Auge aufs deutliehste sichtbar, zu verandern. 
Start -- wie bisher -- amBoden zu krieehen, heben die 
Pilanzen ihre jllngen Blatter empor, sic verandern ihre 
Farbe, beginnen Halme zu bilden usw." 

Es kann nicht meineAufgabe sein, fiber die zahlreichen 
Arbeiten der sowjetischen Literatur zu referieren, die 
auf Anregung yon LYSSENKO mit den gleichen Frage- 
stellunge n durchgefiihrt wurden, also �9 

i. znm Beweis der entsprechend der Art des Um- 
welteinflusses gerichteten Variabilit~it der Organismen, 
die eine Ablehnung des gesamten Darwinismus zur 
Konsequenz hat, und 

2. zum Beweis einer fortschrittliehen Ztichtungs- 
methode, mit der es gelingt, neue, hochleistungsf~ihige 
landwirtschaftliche Kulturpflanzen zu ztichten. 

Zu dieser 2. Frage hatte LYSSE~I~O schon 1937 ge- 
sagt : 

,,Bereits jetzt, wo wir uns nut auf einige wenige Arbei- 
ten auf diesem Gebiet sttitzen k6nnen, beginnen wir in 
fester t3berzeugung mit der Ztiehtung eines solchen will- 
terfesten Weizens, wie er nieht nut in der Natur nicht vor- 
kommt, sondern wie er aueh niemals in der Natur auftreten 
k a n l l . "  

Zu diesen erstaunlichen S~tzen bemerkt SKRIPT- 
SCI~INSKIJ (1955) folgendes: 

,,Zum gr6Bten Bedallern erhielt die Praxis der sowjeti- 
schen Landwirtschaft bis zum heutigen Tage noch nichts 
yon dem, was mit einer solehen ,,iestell 13berzeugung" 

937 versprochen w urde." 

Derselbe Autor (SI~RIPTSCmNSXlJ, 1955 ) hat neuer- 
dings die gesamte sowjetische Literatur, die zum Pro- 
blem der Umwandlung yon Winter- in Sommergetreide 
und umgekehrt vorliegt, kritisch gewiirdigt und auf 
folgende Gesichtspunkte untersucht : 

a) Wie wurde gepriift, ob das Ausgangsmaterial far 
die Versuche frei yon Beimischungen der entsprechen- 
den Winter- oder Sommerform und beziiglich des zu 
untersuchenden Merkmals homozygot war ? 

b) Wurden dieVersuche in einer Form angestellt, die 
die M6glichkeit der Auslese vom Sortentyp abweichen- 
der Formen ausschloB oder zumindest die Wirkung 
einer solchen Selektion erkennen lieB ? 

c) Wurden die Pflanzen, die yon den Autoren als 
in Sommerformen umgewandelte Winterformen (oder 
umgekehrt) beschrieben wurden, aui die Erblichkeit 
dieses Merkmals geprtift ? 

,,Leider muB Iestgestellt werden", sehreibt SKRIP~- 
SC~tlI~SKIJ, ,,dab diese elementaren Forderungen an die 
Versuchsmethodik von alien Autoren, die Versuche zur 
Umwandlung mit dem Ziel, die Ansichten des Akad. 
LYSS~NKO ZU untersttitzen, durchftihrten, systematiseh 
verletzt wurden. Der Untersehied zwisehen ihren Arbeiten 
bestand nur darin, dab einige Autoren gleiehzeitig alle 
3 Bedingungell nicht beaehteten und andere die eine oder 
zwei der Bedingungen berticksiehtigten, die dritte nieht 
beaehteten, was die I~lberzeugungskraft ihrer SehluBfolge- 
rungen ebenfalls auf ein Nichts reduzierte." 

Aus der Arbeit yon SKRIPTSCHINSI~IJ ist weiterhin 
zu entnehmen : 

Nur wenige Autoren prtiften tiberhaupt die Reinheit 
des Ausgangsmaterials (z. B. STOLETOW 1946; TRU- 
CmNOWA 1950); aber auch hier wurde diese Prtffung 
nicht vor Beginn des Versuches, sondern nach dem 
Abschlug der Arbeiten durchgegihrt. 

In den meisten Arbeiten, in denen das Ausgangs- 
material nicht gepriift wurde, entspricht auch die tler- 
kunft desselben nicht den Anforderungen eines normalen 
Versuches. OSTANIN (1953) und TRUCmNOWA (1948, 
1950 ) verwandten als Ausgangsmaterial Pflanzen aus 
,,ausgefallenem Saatgut". Das Ausgangsmaterial der 
Versuehe yon KARAPETJAN (1950) und BuJANOW (1953) 
stammte yon Feldern der staatlichen Sortenpr/ifung 
(Ertragsprfifungen). LYssENI~O (1937) gibt als Her- 
kunft des Ausgangsmaterials in seineI1 Versuchen mit 
der Sorte Kooperatorka an: ,,Das Saatgut wurde vom 
Speicher genommen". 

Da nach der Theorie LYSSENKOS die Anpassung der 
Organismen an die Lebensbedingungen mit HiKe direk- 
ter, gerichteter erblicher Ver~inderungen erfolgt, muB 
in den Experime~en,  die diese Theorie beweisen sollen, 
daftir Sorge getragen werden, dab die M6glichkeit der 
Auslese bereits bestehender, vom Sortentyp abweichen- 
der Formen ausgeschlossen ist. 

Tats~iehlich aber geh6rt in den meisten Versuchen 
die Auslese zur Versuchsmethodik. So baut  sichLYssEN, 
KOS Versuch zur Umwandlung des Winterweizens 
Kooperatorka (LYssENKO 1937) auf eine Pflanze 
auI, die bei Frtihjahrsaussaat im Gew~chshaus ohne 
K~tlteeinwirkung einige Samen gab. In den Nachkom- 
menschaften dieser Pflanze wurden immer wieder die 
Pflanzen ausgelesen, die den Sommerungscharakter am 
st~irksten zeigten. Genauso geht SCHIMANSKIJ (1938) 
ebenfalls mit der Sorte Kooperatorka vor; in einer 
grol3en Frtihjahrsanssaat dieser Sorte schoBte nur eine 
Pflanze, mit deren Nachkommenschaft dann der Ver- 
such weitergeftihrt wurde. P . P .  LVI~JANENI~O (1948) 
liest das Ausgangsmaterial ftir seinenVersuch aus einer 
Miirz-Aussaat der Winterweizensorte Woroschilow- 
skaja aus, bei der einzelne Pflanzen schoBten. 

Bei den Arbeiten zur Verwandlung yon Sommerfor- 
men in Winterformen kommt zu der kiinstlichen Aus- 
lese noch die Wirkung der natiirlichen Auslese hinzu. 
In den Versuchen KARAPETJANS (1948) tiberwinter- 
ten im ersten Jahr (1945) o bis 44 % des Sommer- 
weizens, bei den Nachkommen dieser Pflanze bereits o 
his 57% usw. 

Es gibt nicht eine Arbeit auf diesem Gebiet, in der 
wenigstens der Versuch gemacht wurde, die Auslese 
auf ein MindestmaB zu beschriinken, oder in der die 
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Wirkung der Auslese bei der Beurteilung der Ergeb- 
nisse berficksichtigt wird. 

Auch das 3. Kriterium, die Prfifung der ver~inderten 
Pflanzen ant den erblichen Charakter des vergnderten 
Merkmals, wurde in einem grogen Teil der Arbeiten 
nicht beachtet. SI~RIPTSCHINSI~IJ (1955) weist beson- 
ders auf die Tatsaehe bin, dab in einer Reihe yon Ver- 
suchen die ver~inderten Pflanzen sp~tt im Herbst oder," 
im Gew~iehshaus, im Winter zur Reife kamen, und 
dab unter diesen Bedingungen mit einer Jarowisation 
des reifen Samens von Winterformen noch in der 2Khre 
der Mutterpflanze zu rechnen ist. Die Nachkommen 
solcher unter niedrigen Temperaturen gereifter Win- 
terformen werden also infolge der bereits abgelaufenen 
Jarowisation bei Frfihjahrsaussaat schossen und auch 
Samen geben, ohne dab sie etwa in erbliche Sommer- 
formen verwandelt w~iren. 

In den Arbeiten LYSSENKOS (I937) , SCHIMAI~SKIJS 
(I 938) und AWAKJ ANS (1938) z.B. reiften die Elternpflan- 
zen tier , , in Sommerformen verwandelten Pfianzen" 
unter niedrigen Temperaturen. In den Versuchen yon 
STOLETOW (1946) verlieI die Samenbildung der Eltern- 
pflanzen in den Monaten September und Oktober im 
Gebiet yon Moskau bis zum Ein t r i t t  des Frostes. 
Ahnlich sind die Bedingungen in vielen anderen Arbei- 
ten; u n d e s  mug gesagt werden, dab die Erbliehkeit 
der Sommerungseigenschaft erst dann einwandfrei be- 
wiesen werden kann, wenn eine natfirliche Jarowisation 
der auf der Elternpflanze ansreifenden Samen ausge- 
schaltet ist. 

In einer groBen Anzahl der Versuche zur Umwand- 
lung yon Winter- in Sommerformen und nmgekehrt 
werden auch Ver~inderungen morphologischer und an- 
derer Merkmale beschrieben. In den Arbeiten yon 
SCHIMANSI~IJ (1938 , I940), KOWARSt~IJ (I947) , SCI~A- 
LAWlN (1947) , AWAKJAN (I948), KOI.ZOWA (1950) u. a. 
t raten die verschiedenartigsten -Veranderungen in der 
~hrenform, der Begrannung , der Blattform und -farbe 
auf, so dab einige dieser Autoren vonder  direkten Ver- 
wandlung einer Sorte in eine andere Sorte sprechen. 
Ein groBer Teil dieser ,,Ver~nderungen" wird auf Un- 
reinheit des Ausgangsmaterials zurfickzuffihren sein; 
aber a u c h  das Auftreten derartiger Ver~inderungen 
warde gegen die LYSSENKosche These yon der Erzie- 
lung a d / i q u a t e r  Ver~inderungen sprechen. 

Gegen diese These spricht  aber auch eine neue Den- 
tung, die LYSSENKO den Versuchen zur Umwandlung 
von Sommerformen in Winterformen gibt. Hat te  er 
noch 194o (Agrobiologie 1951 S. 364) gesagt: ,,Wenn 
man auf die Pflanzen mit K~lte einwirkt, so ~indert sich 
die Natur in Richtung der K~ltebedfirftigkeit. . .  HSW.", 
SO versteht er 1952 unter ad~quaten Ver~tnderungen 
etwas anderes. Bei der Umwandlung von erblichen 
Sommerformen in erbliche Winterformen hat nach 
der neuen Erkl~irung nicht mehr die Einwirkung der 
tie fen Temperatur die entscheidende Wirkung, sondern 
,,die Sommerformen verwandeln sich unter Einwir- 
kung der herbstlichen Lichtbedingungen in Winter- 
formen". 

E i g e n e  V e r s u c h e  

Ich habe in den Jahren 1949 bis 1952 den Grundver- 
such.~LYss~NI~OS, Kultur  yon Winterweizen im Ge- 
w~ichshaus ohne K~ltesehock nnd Beobachtung der 
SchoBtermine in allen Generationen, die gleichartig 

behandelt wurden, wiederholt und berichte nach- 
stehend zusammengefal?t fiber die Ergebnisse 1. 

Ffir den Versuch wurden 2o Winter- und Wechsel- 
weizensorten des Gaterslebener Sortiments ausgew~hlt. 
Erstmalig wurden Aussaat- und Kulturversuche im 
Jahre 1949 vorgenommen, das Saatgut der I. Behand- 
lungsgeneration wurde bis zum AbschluB der Versuche 
(1952) j ~hrlich neu vom SortJment geliefert. 

Folgende Sorten wurden f fir die Versuche verwendet: 

z. Tr i t icum aestivum lutescens ALEF. 

Bezeiehnung 
1949/5o 1951/52 

I.  ~ .  
2. 
3. CI 
4. D. 
5- 
6. FI 
7. G. 
8. 
9. I. 

Strubes Frfih 
Sval6fs Kronen 
Weibulls Anker 
Vilmorins Inversable 
Nordost Oberland 
Sudetenwinterweizen 
Salzmiinder Standard 
Marquis 
Steiriseher Plantahofer 

Sortiments- 
bezeiehnuflg 

Tri 222 
Tri 224  
Tri lO69 
Tri lO45 
Tri lO93 
Tri 299 
Tri 22o 
Tri 1351 
Tri 1324 

2. Tri t icum aestivum mi l turum ALEF. 

Bezeiehnung 
1949/5~ I I951/52 

I0.  ~ .  
I1 .  
12. MI 

13 . N. 
14 �9 
15 . Pl 

16. QI 
17 �9 
18. S. 
19. U T. 
20. 

B16 de Bordeaux 
Soldiner Wechselweizen 
Postelberger Wechsel- 

weizen St. 59 
Kaschitzer Weizen St. 53 
Lt~neburger Sandweizen 
Postelberger Wechsel- 

weizen St. 58 
Kraffts Sieger!~nder 
Ackermanns Bayernk6nig " 
Drollvete 
Michigan Amber 
Ritzlhofer 

Sot timents- 
bezeiehnung 

Tri 1155 
Tri 286 

Tri 822 
Tri 3Ol 
Tri 1148 

Tri 300 
Tri 238 
Tri 231 
Tri 1269 
Tri i53 
Tri 297 

Im Jahre 1949 wurden von jeder der 2o Sorten je 
5o Kdrner einzeln in 14 cm-T6pfe ausges~t, die im Ge- 
w~chshaus bei I5~ schon einige Tage vor der Aussaat 
standen. Die Aussaat erfolgte in den Jahren i949 und 
195o amlo .  3., 1951 und I952 am 13.3. Die Entwicklung 
der jungen Pflanzen wurde laufend beobachtet und ffir 
jede einzelne Nhre jeder Pflanze der Zeitpunkt des 
Ahrenschiebens vermerkt. Eine Ahre galt als gesehol3t, 
wenn sie mindesten bis zur H~ilfte aus der einhfillenden 
Blattscheide hervorragte. 3is  zum Sommer eines je- 
den Jahres wurden die Pflanzen im Gew~ichshaus kulti- 
viert und erst dann, wenn auch nachts die Temperatur 
nicht unter I5~ sank, die T6pfe im Freiland versenkt 
und nach dem 5hrenschieben getfitet. Da sieh die 
SchoBtermine der einzelnen Sorten auf einen langen 
Zeitraum verteilt en, wurden die Pflanzen, die noch nicht 
geschoBt waren, im Sp~itsommer wieder in das Ge- 
wfichshaus zurfickgebracht, um sie vor jedem K~ilte- 
schock zu schfitzen. Bei einigen Sorten zog sieh die 
Ernte der geschoBten Halme bis in den Dezember bin. 
Nach der Reife wurden die 5hren  einzeln geerntet, aus- 
gerieben und bis zur Aussaat i m  folgenden Frfihjahr 
sachgemN3 gelagert. I n  den Jahren 195o--1952 wur- 
den j eweils 30 K6rner der neu vom Sortiment bezogenen 
Sorten ausges~t und in gleicher Weise behandelt. 

Irn Jahre 195o kamen 30 Kdrner jeder Sorte der im 
Vorjahr unter Gew~ichshausbedingungen herangezo- 

x Herr R~GR~F hat in dell Jahren 195o--1952 ent, 
scheidend bei der Beobachtung und Registrierung des 
Materials nfitgewirkt. Ihm gilt mein besonderer Dank. 
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Sorte 

Tabelle i. Au/gangstermim der verwendeten Weizemorten. 

Strubes Friih 48 
Sval6fs Kronen 38 
Weibulls Anker o 
Vilmorins Inver- 

~ same r 
N Nordost Oberland 4 
~ Sudeten Winter- 
u weizen 36 
~ Salzmiin der -~@ 

"~. ~ Standard 
b, Marquis 

Steirischer Planta- 
hofer 

43 

37 38 
4 ~ , 

[9 5 ~ 
[5 5 ~ 
:4 35 

4 :26 
:I 28 

~3, I 149 

37 ~[I ,49 
o :4 32 37 

o [  6 t 135 

39 

50 

47 

BI6 de Bordeaux o o 
Soldiner Wechsel- 

weizen 4 x 4-4 
N Postelberger 

Wechsel St. 59 4 
~" Kaschitzer Weizen 

St. 53 41 4;4 
~ Liineburgcr Sand- 

weizen o o 
Postelberger 

"~ Wechsel St. 58 36 44 
Kraffts Sieger- 

l~nder 36 46 
Ackermanns 

-~ Bayernk6nig 29 45 
"~ Drollvete 6 re 

Michigan Amber , o 5 
Ritzlhofer I5 2 5 

38 

I 2  

45 

431 491 1,49 

,47 i 

!4 129 I 

46 49 

48 

48 49 
23 38 
I6 36 
45 : 4 9  

33 I 341 39 

genen Pflanzen zur Aussaat ,  und  zwar einmal  von  den 
Frfihschossern, zum anderen und  getrennt  yon  den 
ersten die Sp~itschosser (2. Gew~ichshausgeneration), 
soweit genfigend Saatgut  vo rhanden  war ,  und  auBer- 
dem 3o K6rner  jeder Sorte des neu vom Sort iment  be- 
zogenen Saatgutes.  Insgesamt  wurden fast 18oo Pflan- 
zen in diesem J a h r  im Gew~ichshaus kui t ivier t .  

I m  Jahre  1951 wurden gleichzeitig im Gew~ichshaus 
ausges~it: 

1.4.1~.4-13.4.14.4.  I5.4.16.4.  

4 I 
42 

4 ~ 

3 ~ I 31 I I 34 ] I I [ ] I 136 I 137 

39 
38 
50 

4 ~ 42 / 44 
39 4 ~ 

I. Je 30 K6rner  jeder Sorte yon  Friihschossern des 
JaMes  x949 (3. Gew~tchshausgeneration). 

2. Je  3o K6rner  jeder Sorte yon  Sp~ttschossern des 
JaMes  x949 (3. Gewfichshausgeneration). 

3. Je  30 K6rner  jeder Sorte von Frfihschossern des 
Jahres  I95O (2. Gew~tchshausgeneration). 

4. Je  3o K6rner  jeder Sorte yon  Sp~tschossern des 
Jahres  m95o (2. Gew~tchshausgeneration). 

Tabelle 4. Schofilermine dee im Gewgchshaus 

Strubes Frfih 

Sval6fs Kronen 

i ~ Weibulls Anker ~a 
< Vilmorins Inversable 

,, Sudeten Winterweizen 
~ Salzmiinder Standard 

"~  Marquis 

Steirischer Plantahofer I 

B]6 de Bordeaux 
! 

Soldiner Wechselweizen I 
. Postelberg. Wechsel St. 59I 

ca ~ Kaschitzer Weizen St. 53 
~ Liineburger Sandweizen 

~ Postelberg. Wechsel St. 58 

.~ Kraffts Siegerlinder 
b~ ~ Ackermanns Bayernk6nig 

Michigan Amber 

Ritzlhofer 

Mai 

ii__I 4 I8--2I 22--25 ~6--29 30--2 3--6 7 -Io I9~-~2 e3--~6 27--30 1--4 5--8 

I 

IO 

I2 L 
2 

8 22 

6 

I 

I 

2 

I 

Juni 

15--x8 

I 
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Tabelle 2. Durchschnitts~verte yon Liingenmessungen 
an je xo P/lanzen jeder Sorte in cm. 
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Sorte x. Messung 2. Messung 
13.5. I949 18.5. I949 

Strubes Frtih 
~ Sval6fs Kronen 

"~ ~ Weibulls Anker 
~ Vilmorins Inversable 
~ Nordost Oberland 
~ Sudeten Winterweizen 

�9 ~ ~ Salzmtinder Standard 
"~ ~ Marquis 

Steirischer Plantahofer 

B16 de Bordeaux 
. Soldiner Wechselweizen 

~ Postelberger Wechsel St. 59 
~ Kaschitzer Weizen St. 53 
X Iitineburger Sandweizen 
~ Postelberger Wechsel St. 58 
~ Kraffts Siegerl~nder 
~ Ackermanns Bayernk6nig 
~ Drollvete 

Michigan Amber 
Ritzlhofer 

2 5 , 2  
2o ,~  

23,7 
2 2 , 2  
25,8 
28,5 
17,9 
32,6 
23,6 

25,1 
39,8 
4 0 , 0  
27,3 
23,0 
52,9 
25,4 
27,7 
26,3 
27,8 
23,8 

26 ,1  
2 5 , 2  
27,5 
25 ,1  
2 7 , I  
30,6 
2 4 , 2  
33,6 
28,9 

27,5 
48,o 
53,7 
26,7 
24,7 
65,9 
28,5 
29,7 
3o,4 
29,7 
28,4 

5. Je  3 ~ K6rner  ]eder Sorte des v o m  Sort iment  be- 
zogenen Originalsaatgutes (I. Gew~chshausgeneration).  

Insgesamt  sollten 3ooo Pflanzen im Jahre  1951 im 
Gew~ichshaus kult iviert  werden. Die Zahl wurde nicht  
erreicht, da nicht  alle K6rner  keimten. 

I m  Jahre  1952 wurden gleichzeitig im Gew~ichshaus 
ausgesRt : 

I .  Je  3o KSrner  jeder Sorte yon  Frtihschossern des 
Jahres 1949 (4. Gew~ichshausgeneration). 

2. Je  3o K6rner  jeder Sorte yon  Sp~tschossern des 
Jahres  1949 (4. Gew~ichshausgeneration). 

3. Je  3o K6rner  j eder Sorte yon  Fdihschossern des 
Jahres  195o (3. Gew~tchshansgeneration). 

4- Je  3o K6rner  jeder Sorte yon  Sp~itschossern des 
Jahres  195o (3. Gew~chshausgeneration). 

Tabelle 3. Die Stiirke der Bestockung der einzelnen Weizen- 
sorten gemessen an der Zahl der Bestockungs~iste ~e P/lame. 

Durchschniltsz~Jerte von 4 o - 5  o P]lanzen. 

Zahl der Bestoekungs- 
$orte ~iste im Durchschnitt 

Strubes Frfih 
6 Sval6fs Kronen 

'~ ~ Weibulls Anker 
N Vilmorins Inversable 
~' Nordost Oberland 
~ ~ Sudeten Winterweizen 
~ Salzmtinder Standard 
~ Marquis 

Steiriseher Plantahofer 

B16 de Bordeaux 
Soldiner Wechselweizen 

~ Postelberger Wechsel St. 59 
, ~  Kaschitzer Weizen St. 53 

Ltineburger Sandweizen 
Postelberger Wechsel St. 58 

~ Kraffts Siegerl~nder 
�9 ~ ~ Ackermanns Bayernk6nig 
'~, a Drollvete 
b~ Michigan Amber 

Ritzlhofer 

I4,96 
15,92 
11,56 
13,I4 

8,45 
12,74 
16,73 
17,58 
I1,73 

8 ,o9  
12 ,1  
11,26 

12 ,5  
1 1 , 3  
lO,49 
I2,9 
I2,o8 
11 ,2  

15,43 
8,56 

5- Je 30 K6rner  jeder Sorte yon  Frtihschossern des 
Jahres  1951 (2. Gew~ichshausgeneration). 

6. Je  3o K6rner  jeder Sorte yon  Sp~tschossern des 
Jahres 1951 (2. Gew~ichshausgeneration). 

7. Je 3o K6rner  jeder Sorte des yore Sort iment  bezo- 
genen Originalsaatgutes (I. Gew~chshausgeneration). 

Insgesamt  sollten im Jahre  1952 42oo Pflanzen im 
Gew~tchshaus kult iviert  werden. Diese Zahl wurde aus 
den gleichen Griinden wie im Jahre  i95• nicht  e r re ich t  

I m  Jahre  1949 wurde der Aufgang der K6rner  vom 
18.3.  ab t~iglich registriert. Dabei ergaben sich fiir die 
einzelnen Soften ganz verschiedene Aufgangstermine,  
die in Tabelle I dargestellt  sind. Die Zahlen in 
den einzelnen Spalten geben die Anzahl  der zum j e- 
weiligen Termin gekeimten Pflanzen an. W~hrend 

bei z5 ~ C kultivierten Wdzensorten. 

Juli August September Oktober 

2 1 3  

i 7 

2 [  1 

I I 2 

i 5 

i 4 3 

5 2 

3 8 IX 

4 15 12 
I 

2 I 

3 3 7 7 3 6 3 i x 
I I I I 

I I I ! 3 I I 

4 �9 I 2 4 I I 1 3 I 

3 i 6 lO 2 4 2 4 2 2 
i 6 10 2 3 4 2 2 i i 

2 1 2  i 3 2 1 I 4 2 2 

3 I 3 .... 6 2 2 3 2 I 1 I 

2" 

I 

I 

7 7 
I 

4 

6 5 
x 5 

4 I~  I I 
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einzelne Sorten, wie ,, Strubes Frfih" und ,,Sva16fs Kro- 
hen" sehr schnell und gleichm/iBig zu lOO% in 4 Tagen 
keimen, zieht sich die Keimung bei anderen Sorten, 
wie ,,Lfineburger Sandweizen", , ,Drol lve te"  oder ,,Mi- 
chigan Amber" fiber l~ngere Zeitr/iume bis Anfang 
April bin. 

Auch in der Entwicklung der Pflanzen ergeben sich 
bei den einzelnen Sorten grol3e Unterschiede. Am 
13.5- und 18. 5. wurden L~ingenmessungen durchge- 
ffihrt, deren Ergebnisse in der Tabelle 2 dargestetlt 
sin& 

Wichtiger erscheint uns im Zusammenhang mit 
unserer Fragestellung die Tatsache, dab die geprfiften 
Sorten bezfiglich der St~rke der Bestockung sehr unter- 
schiedlich sind und bezfiglich der Schol3termine sehr 
verschieden reagieren. Tabelle 3 zeigt die Unterschiede 
der geprfiften Soften in der Zahl der Bestockungs- 
~ste. 

W~ihrend die Wechselweizen, wie nicht anders zu 
erwarten, sich unter den gegebenen Bedingungen wie 
Sommerformen verhalten und gr6Btenteils schon im 
Mai schossen, zeigen die ausgesprochenen Wintersorten 
eine sehr verschiedene SchoBneigung unter Gew/ichs- 
hausbedingungen, die offenbar sortenspezifisch ist. 
Die Tabelle 4 gibt an, wie viele Pflanzen yon Mai bis 
Oktober bei den einzelnen Soften schol3ten und zu 
welchen Terminen. Eine Pflanze gait als geschoBt, 
wenn zur angegebenen Zeit wenigstens I Halm eindeu- 
rig geschoBt war. Es ist ersichtlich, dab die Maxima der 
Schol3kurven sehr verschieden liegen, und dab es ein- 
real Sorten gibt, deren Pflanzen alle im Laufe der 
Vegetationsperlode wenigstens einen Halm bilden, w/ih- 
rend andere Sorten, wie z. B. ,,Weibulls Anker" oder 
, ,L fmeburger  Sandweizen" unter den gegebenen Be- 
dingungen nur sehr schwer und vereinzelt schoBten. 
Die Sorten,,Nordost Oberland" und,,Drollvete" schoB- 
ten unter den gegebenen Umweltbedingungen fiber- 
haupt nicht, die Pflanzen gingen im Laufe des Jahres 
im Rosettenstadium ein, die beiden Soften schieden 
damit aus dem Versuch aus. 

In den Jahren 195o--1952 wurden die gleichen Er- 
miitlungen fiber die SchoBtermine der 1.-- 4. ,Gew~ichs- 
hausgeneration angestellt, wobei die Frfihschosser in 
ieder Generation weiter nach Frfihschossern, die Sp~t- 
schosser jeder Generation weiter nach Sp~tschossern 
selekti0niert wurden. Reichte das Saatgut einer Pflanze 
nicht aus, um 30 K6rner auszus~ien, wurde Saatgut 
mehrerer Elternpflanzen gleicher oder/ihnlicher SchoB- 
termine verwendet. 

Bevor ich auf die Folgen der Selektion auf Frfih- 
bzw. Sp~itschosser eingehe, ist die Frage zu kl/iren, wie 
denn die SchoBprozente und die Schogtermine des in 
jedem Jahr verwendeten Originalsaatgutes j eder Sorte 
liegen, ob sie einigermagen gleichm~Big oder sorten- 
charakteristisch, oder groBen Schwankungen unter- 
worfen sind. Diese Frage berfihrt die schon yon SI~I~IPT- 
SCtIINSKIJ gestellte wichtige Forderung nach der gene- 
tischen Reinheit des Materials ffir das zu untersuchende 
Merkmal. Obwohl das yon mir bezogene Originalsaat- 
gut aus dem groBen Sortiment des Instituts stammte 
und dort schon-j ahrelang unter Beachtung der morpho- 
logischen Gleichf6rmigkeit ieder Parzelle angebaut 
wurde, ist die genetische Reinheit des Materials in 
bezug auf SchoBprozente und Schogtermine aueh hier 
nicht zu erwarten, da wegen der Mlj~ihrlich erfolgen- 
den Herbstaussaaten und des daher einheitlichen 

Schossens im Frfihj ahr eine Selektion auf Homozygo- 
tie der zu prfifenden Merkmale nicht erfolgt war. So 
ergibt sich, wenn man das Verhalten des Originalsaat- 
gutes jeder Sorte bei Gew~chshauskulturen in den 
Jahren 1949 bis 1952 fiberprfift, ffir die meisten Sorten 
eine sehr groBe Variabilitgt fiir das Merkmal ,,Schos- 
sen", w/ihrend der zeitliche Ablauf des Schossens in den 
meisten Fgllen, mit Ausnahme typischer Wechsel- 
weizen, einer Zufallskurve mit dem Maximum im 
Monat August folgt. Dies kann far die genetische Ein- 
heitlichkeit des Materials in diesem Merkmal sprechen. 

Gleichm~iBig durch alle Prfifungsjahre hindurch 
schossen die typischen Wechselweizen mit ca. lOO% 
der vorhandenen Pflanzen, wie etwa Postelberger 
Wechselweizen St. 59 nnd St. 58. Von den ausge- 
sprochenen Winterweizen zeigten nur die Sorten Mar- 
quis mit 73--9o% der vorhandenen Pflanzen und 
Ackermanns Bayernk6nig mit 95--98 % der vorhande- 
nen Pflanzen einigermagen gleiehm~iBige Schosser- 
prozente w~thrend der 4 Priifungsjahre. Alle fibrigen 
typischen Winterweizen zeigten sehr grol3e Unter- 
schiede yon Jahr zu Jahr in der Anzahl der geschoBten 
Pflanzen, die bei verschiedenen Sorten so weir gehen 
k6nnen, dab in der 3. Gew/ichshausgeneration nach 
Selektion auf Frfih- oder auf Sp~itreife keine einzige 
Pflanze schoBt. Damit wurde bei manchen Sorten 
die Generationenfolge im Gew/ichshaus unterbrochen, 
so dab diese Sorten im Versuch nicht ausgewertet wer- 
den konnten. Die Ursaehen ffir die grogen Unter- 
schiede in den Schol3prozenten der einzelnen Jahre 
konnten nicht aufgedeckt werden. 

f3ber die Anzahl der Schosser und den zeitlichen Ab- 
lauf des Schossens in der I. Gewiichshausgeneration 
des Originalsaatgutes in den Jahren 1949--1952 gibt 
die Tabelle 5 Auskunft. Die Mehrzahl der typischen 
Winterweizensorten zeigen das Maximum sehossender 
Pflanzen im Monat August. Bei den Sorten Kraffts 
Siegerl~nder und Ackermanns Bayernk6nig liegt das 
Maximum im Durchschnitt der 4 Prfifungsjahre ein- 
deutig im Juli. Die Abbildung z zeigt in graphischer 
Darstellung den zeitlichen Verlauf des Schossens ffir 
die Soften Strubes Friih, Sudeten Winterweizen, 
Marquis und Michigan Amber mit dem Kulminations- 

Tabelle 5. Anzahl der Schossar und zeitl@her Ablau[ des 
Schossens in der x. Gewiichshausgenera~ion des Originalsaat- 

gutes in den rahren x 9 4 9 - x 9 5 2 .  

Sorte 

Strubes Friih 
Sval6fs Kronen 
Weibulls Anker 
Vilmorins Inversable 
Sudeten Winterweizen 
Salzmfinder Standard 
Marquis 
Steirischer Plantahofer 
B16 de Bordeaux 
Soldiner Weehselweizen 
Postelberger Wechsel- 

weizen St. 59 
Kasehitzer Weizen St. 53 
Ltineburger Sandweizen 
Postelberger Wechsel- 

weizen St. 58 
KraIfts Siegerl/~nder 
Aekermanns BayernkOnig 
Michigan Amber. 
Ritzlhofer 

V. 

2 

zI5[ 

L 

Monate 
VI. ]VI I .  I VIII .  

24 

~ 2  

67 
:z9 

i 7 0  
25 
37 

23 

5 

8 
2 33 
3 43 

46 
I8 

IX, X. 

I 

4 
4 
5 
5 
4 
4 
7 
7 
8 

8 

XI,  

2 

3 �84 
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Abbb i .  Zeitlicher AblauI des Sehossens bei 5 versehiedenen Winterweizen- 
sortenin der x. Gew~chshansgeneration der Jahre 1949--1952. 

punkt im August und ftir die Sorte Kraffts Sieger- 
l~inder im Juli. 

Von diesem Material wurde also jede Gewfiehshaus- 
generation nach Frtihschossern j eder Sorte selektio- 
niert; in der folgenden Gew~ichshausgeneration die 
Nachkommen der Frtihschosser wieder naeh Frtih- 
schossern u. s. i. his zur 4. Gew~ichshausgeneration im 
Jahre 1952. Gleichzeitig wurde, wie schon erw~hnt, in 
jedem Jahr neues Originalsaatgut ft~r die I. Gew~chs- 
hausgeneration angebaut. 

Tabelle 6. Das Verhalten yon 3 Wechselweizen-Sorten in 
4 Gewiichshausgenerationen bei Sele]~tion auf Friih- und 

Sptilschosser. 

Postelberger Wech- 
selweizen St. 59 

Postelberger Wech- 
selweizen St. 58 

Soldiner Wechsel- 
weizen 

1949 
195 ~ 

Frfihsch. 1951 
1952 

1949 
195o 

Sphtsch. 1951 
1952 

1949 
~'rfihsch. I95~ 

I921 
I952 

j i949 
1950 

Spatsch' '  I i95 I 
[1952 

[1949 
~r95o 

Frfihsch.| I95I 
[1952 

[1949 
~195o 

Sp~tseh.~ 1951 
t i952 

GeschoBte Pflanzen 
in den Monaten 
V. VI. 

46 3 
3 ~ 
2 7 2 
2 9 i 

46 3 
29 
2 9 I 
2 8  I 

42 7 
3 ~ 
29 
2 2  8 

7 

I 

2 I  

3 

24 

2 I  

14 

d a m i t  e ine  T e n d e n z  zu r  U m w a n d l u n g  der  
W i n t e r f o r m e n  in S o m m e r f o r m e n  e r k e n n e n  
l i eg ;  s e l b s t  n i c h t  in de r  4. B e h a n d l u n g s g e n e -  

A m  E n d e  des J a h r e s  1952 w u r d e  der  Ver -  ' r a t i o n  des J a h r e s 1 9 5 2 ,  die s e i t 1 9 4 9 a u f F r t i h -  
s u c h a b g e b r o c h e n ,  wei l  s i c h i n  k e i n e r  d e r b e -  s c h o s s e r s e l e k t i o n i e r t w a r .  
h a n d e l t e n  G e n e r a t i o n e n  bei  t y p i s c h e n  W i n -  Um die Unwirksamkeit der Selektion auI Frtih- 
t e r w e i z e n  d u r c h  S e l e k t i o n  der  F r t i h s c h o s s e r  schosser besser belegen zu k6nnen, sei zun/i'chst auf 
e ine  B e s c h l e u n i g u n g  der  S c h o l 3 t e r m i n e ,  a l so  zweierlei auflnerksam gemacht. Es wurden imVersuch 

Tabelle 7. Anzahl der Schosser und zeitlicher Ablau/ des Schossens in der 3. u. 4. Gewiiahshausgeneration 
nach Setehtion au[ Friih- und spiitschosser. 

Geschogte Pflanzen in  den Monaten 
Soften und Gewi~chshausgeneration VI. VII. VIII.  IX. X. XI. 

Weibul l s  Anker  
3. Gew~ichshausgeneration 

Weibul ls  Anker  
4- Gew~tchshausgeneration 

Sude ten  W i n t e r w e i z e n  
3. Gew~chshausgeneration 

Sude ten  Win t e rwe i zen  
4- Gew/ichshausgen er ation 

Marquis  
3. Gew~ichshausgeneration 

Marquis  
4. Gew~ichshausge ner ation 
Kra f f t s  S ieger l~nder  
3. Gew~chshausgeneration 

Kra f f t s  S ieger l~nder  
4. Gew~iehshausgen er ation 

Ackermanns Bayernk6nig 
3. Gew~ichshausgeneration 

Ackermann s Bayern kSnig 
4. Gew~ichshausgen er ation 

Michigan Amber 
3. Gew~ichshausgeneration 

Michigan Amber 
4. Gew~ichshansgel~ er ation 

Frtihschosser 
Sp~tschosser 

Friihschosser 
Sp~ttschosser 

Fr tihschosser 
Sp~tschosser 

Fr tihschosser 
Sp~tschosser 

Fr tihschosser 
Sp~tschosser 

Fr tihschosser 
Sp~tschosser 
Friihschosser 
Sp~tschosser 

Friihschosser 
Sp/~tschosser 

Fr tihschosser 
Sp~tschosser 
Fr tihschosser 
Sp~itschosser 

Friihschosser 
Sp/itschosser 

Friihschosser 
Sp~itsehosser 

33 
IO 

2 r  

6 

28 
2 2  

I I  

4 
29 
i i  

8 
3 

4 
3 
I 

12 

3 0  

16 

13 

6 
4 

4 
3 

I 0  

9 

7 
2 

4 
IO 

3 
9 

3 

8 
5 

7 
1 2  

I 

9 

5 
3 
5 
2 

2 

4 
6 

6 
14 
16 

I O  
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We/bulls Anker, Kri/hsehosser 

k 

19r 

Stein Plan/aho~r, Frtihschosser .~ ~ Krat?Ts Siegerldadec FH/hschesser 
X 13.~12 ~ . 29. 

fa. lZ ~ ~x z Ix. 
g 

I 

1950 1951 195Z VTj 

6 

19r 1950 1951 195s V/ gY. I 10 

19~9 19S0 1951 1152 
Bid de Bordeaux, Kri/hschosser ,,~. v~ Aekerma/zas Hayerak~k~, 

- frU'hechesser 

~ ~ 18. 7 v~ 

19r 1950 1951 19SZ V2 

F 

v], Postelbe~aer Wechselw. ,SIS& Fr~bschosser f#r ,950 1951 lJsz 
v) z~'~ ~ 8 x ~ckig~n Amber, KrLihscho~/1~ 

19z19 1950 1951 1952 IX 

~ f950 7~~ r 1.~ 
VII r ) i l a  

~L Pode/berger Weehselw., SI. 59, Kr~'hschosser 19~9 q950 1951 195z l 

| 

v I 5 .  7 I I" I I 
lS~S 195o ~95~ lS5e ~ ~s. 

~I Husehllzer ~'nferw., Fra'hschasser 

~9. 

I I I I I I I I 1 3  
1949 q550 19.41 l.qSZ qgg9 19.~ 1981 195,5' 

Abb.  g--z3. SchoBtermi~e der am friihesten geschol3ten Pflm~ze in dex L bis 4. Gew/ichshausgeneration be/z4 verschledenen Winter- und WeehseIweizensortem 

typische Wechselweizen, wie Postelberger Wechsel- gar den Eindruck, daB eher eine Teildenz zur Verz6ge- 
weizen St. 59 und St. 58 uild Sold/her Wechselweizen rung der Schol3termine auch be/Selektion au* Schol3- 
unter den gleichen Bedinguilgen angebaut und selek- beschleuiligung eingetreten/st, denn die Sorte Kraffts 
tioniert wie die typischen Winterweizeil. Oa sie kei- Siegerl~nder und Ackermanns Bayernk6nig, die in 
nes N~ilteschocks bedtirfen, um normal zu schossen, der L Gew~chshausgeneration ein eindeutiges Schol3- 
k6iiilen sie in unserem Versueh wie Sommerformen ge- maximum im Juli zeigen, haben ihre HauptschoBter- 
wertet werden. Wie Tabelle 6 zeigt, liegt der Schwer- mine au~ August bis Oktober verlagert. 
punkt des Schossens be/diesen Sorteil in den Monaten Mit bemerkenswerter Deutlichkeit l~13t sich die Er- 
Mai und Juni. Die Tabelle l~iBt ferner erkennen, dab ~olglosigkeit der Selektion auf frtihe SchoBtermine 
eine Selektion auf eine weitere Beschleuiligung des noch au~zeigen, wenn man die SchoBtermine der am 
Schossens nicht m6glich/st, frfihesten geschoBten Pflailze, aus der wieder Saatgut 

Die Tabelle ? zeigt nun das Ergebnis der Selektion ftir die ngchste Generation gewoilnen wurde, ftir einige 
auf Frith- nnd Sp~tschossen bei typischei1 Winterfor- Sorten in den einzelnen Jahren nebeneinander auf- 
men nach der 3- nnd 4. Gewfichshausgeneration, ft~r die zeichnet (s. Abb. 2 13). W~hrend bei Postelberger 
einzelnen Sorten getrennt angegeben. Die Tabelle 5 Wechselweizen St. 59 und St. 58 und SoldinerWechsel- 
hatte ia gezeigt, dab das Schwergewicht des Schossens weizeil die erste Pflanze sehr gleichm~iBig in allen vier 
ftir die meisten Sorteil in der I. Gew~ichshausgenera- Priifungsjahren in der 2. Maih~lfte schoBt (s. Abb. 8), 
tion im Monat August liegt und nur ftir wenige Sor- zeigen die meisten typischen Wiilterweizen trotz Selek- 
ten im Juli. Aus Tabelle 7 ist ersichtlich, dab eiile tioil auf Frtihreife mit zunehmender Generationmffolge 
Beschleunigung des Schossens trotz dreimaliger Selek- bei Gew~ichshauskultur eine zunehmende Verz6gerung 
tioil Ilicht m6glich ist, denn noch immer liegt das des ersten SchoBtermins, mit Ausnahme der Soften 
Maximum des Schossens im August. Ja, man hat so- Weibulls Anker und Kaschitzer Weizen, bei denen 
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w~thrend der vier Prtifungsjahre die erste Pflanze ~hn- 
lich regelm~Big schoBt wie bei den Wechselweizen. 
Auf die Frt~hschosser des Kaschitzer Weizens wird 
gleich noch besonders einzugehen sein. 

Diese E rgebn i s se  w i d e r s p r e c h e n  also v611ig 
den E r g e b n i s s e n  e in iger  s o w j e t i s c h e r  Auto-  
ten ,  die in ih ren  Versuchen  ganz e i n d e u t i g  
eine Se l ek t i on  auf  F r i ih schossen  mi t  E r fo lg  
d u r c h f i i h r t e n  und  daher  zu ~dem SchluB 

k a m e n ,  ,,dab die E i n w i r k u n g  b e s t i m m t e r  
U m w e l t b e d i n g u n g e n  ad~iquate e rb l iche  Ver- 
~nde rungen  an den Organ i smen  b e w i r k t " ,  

Eine Erkl~irung ftir diese widerspruchsvollen Re- 
sultate ergibt sich an meinem Material, in demVerhalten 
des Kaschitzer Weizens. Wie aus der Tabelle 5 zu er- 
sehen ist, schoBten in der I. Gew~chshausgeneration 
des Originalsaatgutes in den Jahren 1949--1952 beim 
Kaschitzer Weizen 8 Pflanzen schon im Mai, w~ihrend 
das Maximum des Schossens im Monat August liegt. 
Die Nachkommen dieser Pflanzen schoBten wiederum 
in den folgenden Gew~tchshausgenerationen mit groBer 
Regelm~igigkeit im Mai (s. Abb. 9). Unter den Nach- 
kommen der Sp~tschosser fanden sich in jedem Jahr 
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Die Tatsache, dab ein Winterweizen bei Gew~chs- 
hauskultur schon im ersten Jahr frtihschossende, also 
Sommerweizen-~ihnliche Typen erbrachte, schien das 
zu Beginn dieser Arbeit geschilderte Versuchsergebnis 
LYSSENKOS ZU best~tigen, wenngleich die Umwandlung 
yon Winter- zu Sommerweizen bier auffal!end schnell 

Abb. r 5 . C: Ahreri und K6rner der fr tihschossenden 
Linie des Kaschitzer Winterweizens nach Herbst- 
aussaat im Freiland. D : ~-hren nnd KSrner der 
typisehen sp~tschossenden Linie des Kasehitzer 
Winterweizens nach Herbstaussaat ira Freiland: 

Beide Linien zeigen Inoi~phologisehe 
Gleiehf6rmigkeit. 

Abb. I~. Links: eilxheitiiehe Entwicklung der Frfihschosser beiKaschitzerWinter- 
weizen. - -  Reehts: Typisehe EntwieMung der Sp/itschosser bei Kaschitzer 

Wilxterweizen. 

immer wieder einige Frtihschosser, w~hrend die mei- 
sten Pflanzen das ftir diese Sorte typische Sehog- 
maximum im August zeigten. Aus derAbb. 14 ist die 
einheitliche Entwicklung der Friihschosser (N I F) 
neben der Entwicklung der Sp~itschosser (N I S) in der 
4. Gewiichshausgeneration eindeutig erkennbar. 

Dieses nur bei dieser Sorte auffallende Verhalten 
Iiihrte zun~tchst zu der Vermutung, es handele sich bei 
dem Kaschitzer Weizen um einen Weehselweizen oder 
zumindest um eine Verunreinigung mit Wechselweizen. 
Wir bezogen daher irn Jahre 195o erneut Saatgut des 
gleichen Stammes yon der Bayerischen Landessaatgut- 
anstah in Weihenstephan und stellten fest, dab sich 
alas neu bezogene Saatgut dieses Stammes ebenso ver- 
hielt wie der seit Jahren im Sortiment des Instituts 
angebaute Stamm. Wir richteten daher im Jahre 
1951 wiederum ein Schreiben an die Bayerische Saat- 
gutanstalt in Weihenstephan, baten um Angabe des 
Ztichters und fragten an, ob dieser Stamm als Weehsel- 
weizen bezeichnet wird. Die Antwort vom 19. IO. 195 I 
lautete: ,,Der Winterweizen ,Kaschitzer St. 53' ist 
kein Wechselweizen. Ztiehterisch bearbeitet wird 
dieser Weizen yon K. STANI~A, Pottmes b. Augsburg, 
Obb. St. 2o2 ist ein Wechselweizen desselben Zt~chters." 

erfolgt sein mul3te. Es kann aber wohl kein Zweifel 
sein, dab die Interpretation dieses Tatbestandes eine 
g~inzlich andere sein mul3. Der S t a m m  53 des Ka-  
sch i t ze r  W i n t e r w e i z e n s  is t  a l s  eine Popu-  
l a t i on  zu b e t r a c h t e n  yon  einer  t y p i s c h e n  
s p f i t s c h o s s e n d e n W i n t e r w e i z e n l i n i e u n d e i n e r  
f r t ih schossenden  Wechse lwe izen l in ie .  Dieser 
Populationscharakter des Kaschitzer Winterweizens 
wurde bisher nicht erkannt, weil die Aussaat dieses 

Abb. 16. A: ~-hren und K6rner der friihschossen- 
den Linie des Kasehitzer Wiltterweizens naeh 
Frfihjahrsaussaat. B: Ahren und K6rner der 
fr~hsehossendert Linie des Kaschitzer Winter- 

wetzens nach Herbstaussaar. 

Weizens in der Regel im Herbst erfolgt und im Frtihj ahr 
alle Pflanzen gleichm~Big schoBten. Erst die Kultur im 
Gew~ichshaus bei 15 o C ohne K~lteschock lieg erkennen, 
dal3 dieser Weizen keine, ,reine Linie", sondern ein Ge- 
misch mehrerer Linien ist, die sich in morphologischer 
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Hins ich t  gleich, bezt igl ich b e s t i m m t e r  phys io logischer  
E igenscha f t en  aber  versch ieden  ve rha l t en .  H e r b s t a u s -  
s aa t en  im F r e i l a n d  der  fri~hschossenden Linie  neben  der  
t yp i schen  sp~itschossendell liel3en bezi igl ich ihrer  Win -  
t e r fes t igke i t  keil le Un te r sch iede  der  be iden  Linien zu- 
rage  t re ten .  Beide schoBten mi t  der  gleichen Pf lanzen-  
anzahl  im F r i i h j a h r  gleichm~tl3ig. Wie  eine yon  der  
Sys t ema t i s chen  Ab te i lung  meines  I n s t i t u t s  durch-  
gef i ihr te  morphologische  Un te r suchung  ergab,  s ind 
be ide  Linien morphologisch  n ich t  u l l t e r sche idbar  
(s. Abb.  15). He rbs t aus saa t e l l  im F r e i l a n d  der  frfih- 
schossenden Linie und  F r i i h j a h r s a u s s a a t e n  derse lben 
Lin ie  tassen in  al len wesent l ichen  morpholog ischen  
Merkmalen  ebenfal ls  keine Unte r sch iede  s i ch tba r  wer- 
den, nur  s ind Ahren  und X6rne r  nach  F r f ih j ah r saus -  
saa t  e twas  kle iner  (s. Abb.  16), wie dies f~r Sore mer- 
weizen cha rak te r i s t i s ch  ist. F r f i h j ah r saus saa t en  der  
f rghschossenden  Linie  im F r e i l a n d  schoBten sofort  und  
ve rh ie l t en  sich d a m i t  wie Wechsel -  oder  Sommerweizen,  
F r i i h j a h r s a u s s a a t e n  der  t yp i schen  Winte rweizen l in ie  
n n d  des Or ig ina l saa tgu t s  im F r e i l a n d  schoBten im 
F r t i h j a h r  nur  vereinzel t ,  en t sp rechend  dem Popu la -  
t i o n s c h a r a k t e r  der  Soften,  wi ihrend  die  Mehrzahl  der  
Pf lanzen  im F r i i h j a h r  im R o s e t t e n s t a d i u m  si tzen-  
bl ieb und  erst  im Laufe  der  Vege ta t ionspe r iode  vere in-  
zelt schoBte, 

Ich  ha l t e  es ftir sehr  wahrschei l l l ich,  dab  die Ver- 
suchsergebnisse  sowje t i scher  Auto ren ,  die eille U m -  
wand lung  yon Win te rwe izen  in  Sommerweizen  be i  
Gew~ichshauskul turen zu beweisen scheinell ,  auf  glei- 
chen o d e r / i h n l i c h e n  Erscheinl lngel l  beruhen.  Die mi t  
dieser Arbe i t  vorge leg ten  Ta t s achen  weisen e indr ingl ich  
auf  die yon SKRIPTSCtIINSKIJ in  d iesem Z u s a m m e n h a n g  
erhobene  F o r d e r u n g  nach der  genet i schen Re inhe i t  des 
Ausgangsmate r i a l s  hill, die, schon i m m e r  eine wesent -  
l iche Vorausse tzung  bio!ogischer  Ul l te rsuchungen ,  zur  
Verme idung  wei tgehender  Fehlschlt~sse ffihren kann.  

Zusammenfassung 
i .  Die  Arbe i ten  LYSSENKOS zum P r o b l e m  der  U m -  

wal ld lung  yon  Win t e rge t r e ide  in Sommerge t re ide  wer-  
den kurz  besprochen .  Es wi rd  auf eine Arbe i t  yon 
SXRIPTSCHII~SXIJ (1955) hingewiesen,  der  die gesamte  
sowjet ische L i t e r a t u r  zu diesem P rob l em kr i t i sch  durch-  
gea rbe i t e t  ha t .  

2. In  eigenen Versuchen wurde  seit  1949 an 20 W i n -  
te r -  und  Wechse lweizensor ten  der  Grundve r such  LYs- 
sExt~os, K u l t u r  yon Win te rwe izen  im Gew~ichshaus 
ohne X~ilteschock u n d  Beobach tung  der  SchoBter-  
mine  mi t  Se lek t ion  auf frt~hes Schossen ill al len Gene- 
ra t io l len ,  wiederhol t .  

3. F t i r  die einzelnen Sof ten  e rgaben  sich bei  Ge- 
w/ ichshal l skul tur  sehI verschiedene  Aufgal lgs termine ,  
un te rsch ied l iche  En twick lung ,  ve rsch ieden  s t a rke  Be- 
s tocknng  und  eine sehr  va r i ab le  SchoBneigung. Der  
zei t l iche Ab lau f  des Schossens be i  einer Sor te  folgt  in 
dell  meis te l l  F~tllen einer  Zufa l l skurve  mi t  e inem 
M a x i m u m  der  Schosser  bei  den typ i schen  Win te rwe izen  
im Augus t .  

4. Von jeder  Sor te  wurden  in jeder  Genera t ion  die 
F rahschosse r  se lekt ionier t  und  deren Samen  wieder  
zum Anbau  der  n~chs ten  Genera t ion  verwendet .  A m  

Ende  des Jah res  1952 wurde  der  Versuch abgebrochen,  
weil  s ich ill ke iner  de r  behande t t en  Genera t ionen  
bei  t yp i sehen  Winterweize l l  durch  Selekt ion  der  F r i ih -  

s chosse r  eine Beschleunigung der  Schogtermine ,  also 
dami t  eine Tel ldenz zur  U m w a n d l u n g  der  Win te r fo r -  
men  in Sommer fo rmen  erkennen  lieB. Eher  zeigt  sieh 
eine gegenl~tufige W i r k u n g  der  Selekt ion,  indem eine 
Verz6gerung des Schossens von Genera t ion  zu Gene- 
ra t ion  bei  v ie len  Sor ten  fes tzus te l len  war.  

5. Bemerke l l swer t  is t  das  Verha l t en  des Kasch i t ze r  
Winterweizens ,  der  bei  Gew~ichshauskultur  Fr t ih-  
schosser, also Sommer typen ,  abspa l t e t ,  die sich in den 
to lgenden J a h r e n  einhei t l ich als Wechselweizen erwie- 
sell. Diese Sorte  is t  also als eine Popu la t ion  zweier 
Linien mi t  ve rsch iedenem physiologischel l  Verha l ten  
bei  morphologischer  Gleichf6rmigkei t  aufzufassell ,  
deren Popu la t i dnscha rak t e r ,  b isher  une rkann t ,  erst  bei  
Gew~ichshauskultur  zu tage  t ra t .  

6. Es  wi rd  ffir sehr wahrscheinl ich  gehal ten,  dab  die 
Angaben  sowjet ischer  Forscher ,  die yon mir  n ich t  be-  
s t~ t ig t  werden  k611nen, auf gleiche oder  ~hnliche Er-  
scheinungen zurt~ckzuft~hren silld. 
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