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(Aus dem Institut ffir Agrobiologie der Universit~t Greifswald) 

121ber das Zusammenwirken yon Jarowisafion und Photoperiodismus 
bei einigen Leguminosen, insbesondere bei gic& dUosa ROT  

V o n  H E I N Z  ~5[URTH 

Mit 14 Textabbildungen 

Einleitung 
Es ist bekannt, dab bei Langtagpflanzen zuneh- 

mende Tagesl~nge den Entwicklungsablauf beschleu- 
nigt. Darfiberhinaus kann durch Behandlung des 
Saatgutes mit niedrigen Keimtemperaturen oder durch 
entsprechende Temperaturbehandlung der Jungpflan- 
zen (Jarowisation) eine weitere Entwicklungsbeschleu- 
nigung ausgel6st werden. Bei manchen Langtagpfian- 
zen ist es sogar mSglich, durch Jarowisation das photo- 
periodische Reaktionsverm6gen weitgehend zu tiber- 
decken. HARDER, STORMER und v. DENFFER (I, 5, 6) 
fanden an Senf und Kornrade, dab die durch Jarowi- 
sation ausgelSste Entwieklungsbeschleunigung mit ab- 
nehmender Tagesl~nge relativ zunimmt. Bei gleich- 
behandelter Wintergerste traten dagegen keine Ver- 
~nderungen ein. ~hnliche Feststellungen trafen auch 
LAROSE und V A N D E R V A L L E  (12) an westeurop/iischen 
Winterweizensorten. Sie fanden, dab nach Jarowi- 
sation im Langtag das ~hrenschieben eintrat, w~hrend 
es im neunstfindigen Knrztag unterblieb. Dagegen 
zeigten j arowisierte und Init Kurztag induzierte Win- 
terweizenpflanzen eine erh6hte Entwicklungsbesehleu- 
nigung. Die Verfasser schlossen aus diesern Verhalten 
auf Zusammenhiinge zwischen Jarowisation und 
Photoperiodismus. PURVIS und GREGORY (3, 15) stell- 
ten weiterhin test, dab Petkuser-Winterroggen nach 
Jarowisation auch bei Kurztagbedingungen Ahren 
schob. Von Voss (16) wurde ill seinen entwicklungs- 
physiologischen Untersuchungen mit Wintergetreide 
ebenfalls auf Beziehungen hingewiesen, die zwischen 
Jarowisation und Photoperiodismus bestehen. Ver- 
suche, die HARTISCI-I (7) mit jarowisierten Lupinen bei 
verschiedenen Tagesl~ngen durchffihrte, lassen gleich- 
falls erkennen, dab die durch Jarowisation ausgelSste 
Erbltihbeschleunigung im Kurztag relativ grSBer als 
bei normaler Tagesl~nge ist. HACKBARTH und 
TROLL (4) ~uBerten sich dahingehend, dab bei allen 
Lupinenarten der EinfluB des Tageslange durch den 
EinfluB der Temperatur zur Zeit der Keimung welt, 
gehend tiberdeckt wird. 

Eigene Untersuchungen sollten fiber die unterschied- 
liche Wirkung einer Jarowisation unter Lang- und 
Kurztagbedingungen weitere Aufschlfisse bringen. Als 
Versuchspflanze diente dabei vor allem die Zottelwicke. 

Material 
Die Untersuchungen wurden an folgenden Legumi- 

nosenarten und -sorten durehgeffihrt: 
Zottelwicke (Vicia villosa RoT~t) 

Auslese aus einer Landsorte 
Saatwicke (Vicia sativa L.) 

Handelssaatgut bodenst~ndiger Herkunft 
Ackerbohnen (Vicia/aba L.) 

Dornburger Ackerbohne 
Rastatter Ackerbohne 

Wei~3e StiBlupine (Lupinus albus L.) 
Gfilzower weiBe SfiBlupine 
N/ihrque11 

Peluschken (Pisum arvense L.) 
Handelssaatgut 

Inkarnatklee (Tri[olium incarnatum L.) 
Handelssaatgut ungarischer Herkunft 

Edelwieken (Lathyrus odoratus L.) 
Spencer-Mischung 
Zu Vergleiehsversuchen wurde anBerdem benutzt: 

Sent (Sinapis alba L.) 
Maleksberger Gelb 

Versuchsmethodik 
Das Saatgut wurde nach der Jarowisationsmethode 

LYSSENKOS behandelt. Zur Quellung erwiesen sich 
folgende Wassergaben als optimal: 

Menge des z~r Anquellung notwendigen 
Art: Wassers ia Gewichtsprozenten 

(bezogel~ auf lufttrockene Samen) - 

Vicia villosa 
Vicia sativa 
Vicia [aba 
Lathyrus odoratus 
Lupinus albus 
Pisum arvense 
Tri/olium incarnatum 
Sinapis alba 

5 ~ 
55 
80 
5 ~ 
7 ~ 
60 
7 ~ 

Das entsprechend angefeuchtete Saatgut wurde 
nach 24stfindiger Quellung bei Zlmmertemperatur in 
einem Kfihlschrank Temperaturen von + I  ~ bis +5  ~ 
ausgesetzt. Ft~r Winterwicken war in entsprechenden 
Vorversuchen mit verschiedenen Jarowisationszeite n 
eine 3o--35tiigige Temperaturbehandlung als ausrei- 
chend ermittelt worden. Die sommerannuellen Pflanzen 
wurden hingegen alle einheitlich 14 Tage jarowisiert. 

Die Aussaaten erfolgten im Freiland und in im Frei- 
land stehenden MitscherlichgefiiBem In jedem Gef~B 
befanden sich 5 Pflanzen. Jede Gef/iBversuchsreihe 
bestand aus 15 Pflanzen. Die. t~glichen Belichtungs- 
zeiten betrugen 8 Stunden (yon 8 h bis i6h), IO Stunden 
(yon 8 h his I8h), 12 Stunden (v0n 7 h his Igh), 14 Stun- 
dell (von 6 h bis 2o h) und 16 Stunden (yon 5 h his 2i h 
--~ volle Tagesl~inge). Zur-Verdunkelung wurden die 
Pflanzen mit K~sten abgedeckt. Diese K/isten waren 
aus mit Dachpappe tiberspannten Holzgesfellen (9o • 
80 • 12o era) hergestellt, deren AuBenseiten zur Min- 
derung der W~irmeabsorption mit weiBer Kalkfarbe 
angestrichen waren. 

Zur Ermittlung d er dutch Jarowisation ausgel6sten 
Entwicklungsbeschleunigung in Abh~ngigkeit yon den 
natfirliehen Tagesl~ngen wurden die bereits genannten 
Futterpflanzen zu verschiedenen Terminen ausges~t. 
1952 beschr~inkten sich die Untersuchungen auf Fest- 
stellungen des Blfihtermines bei nur einer Aussaatzeit; 
die Ende Juli erfolgte. 1953 wurden die Aussaatzeiten 
im Abstand yon 15 Tagen yon April bis September aui 
Parzellen yon j e 4 qm Gr6Be durehgeffihrt und dienten 
zur Erfassung der Erblfihbeschleunigung und der 
WuchshShe. Die Ertr~ige konnten wegen HasenfmB- 
sch~iden nicht exakt festgestellt werden, 
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V e r s u c h s e r g e b n i s s e  

a) Z o t t e l w i c k e n  u n d  S a a t w i c k e n  

Die Untersuchungen  ha t t en  zun~ichst das ZieL den 
Entwicklungsver lauf  jarowisierter und  unbehandel te r  
Zottelwicken unter  dem EinfluB von drei verschie- 
denen Tagesl~ngen zu ermitteln,  n~imlich im Lang tag  
(ca. 16 Stunden),  bei 12 Stunden Tagesl~illge und  im 
extremen Kurz t a g  (8 Stunden).  Die Saatwicken dien- 
ten  vorliinfig nur  als Kontrolle.  I n  Tab. I And die 
Ergebnisse dieser Versuchsreihe zusammengestel l t .  

Tabelle I. Entwi6kIung und Ertrag yon ~arowisierten und 
unbehandelten Zottelwicken bei verschiedenen Tageslgngen. 

Art Be- 
hand- 
lung 

jar. 
unb. 
unb. 

jar. 
unb. 
unb. 

jar. 
unb. 
unb. 

TageslS.nge 

I6 Std. 
i6 Std. 
i6 Std. 

I 2  Std. 
I2 Std. 
I5 Std. 

8 Std. 
8 Std. 
8 Std. 

Anssaat 

2 0 .  4 '  
20.4. 
2 0 .  4" 

20.4. 
2 0 .  4 '  
2 0 . 4 '  

20.4. 
20.4. 
20.4. 

Tage bis 

Blflhbeg] Reffe 

72 I23 
79 133 
77 I28 

81 I33 
132 -- 

96 I49 

Ertrag in g pro 
Pflanze 

Korn l" Stroh 

2,68 I 3 .69 
5,16 [ 4,4o 
2,69 4,18 

0,93 4,I d 

o,6o I 7'69 

V. vitlosa 
V, vitlosa 
V. sativa 

V. villosa 
V. villosa 
V. sativa 

V. villosa 
V. villosa 
V, sativa 

Aus der Tabelle geht  hervor,  dab durch  Jarowisa t ion  
der Bltihbeginn veHrtiht  wird und  dab die j arowisier- 
ten Pflanzell auch frtiher reifen. Bei 12 S tundenTages -  
l~inge reiften nur  noch die jarowisierten Zottelwicken,  
und  bei 8 Stullden Tagesl~inge blieb die Jarowisat ion 
ohne sichtbare Wirkung.  Nachdem ein Teil der Pflan-  
zen 9 ~ Tage der jeweiligen photoperiodischen Beharid- 
lungszeit  unterworfen worden waren, wurden sie der 
vollen Tagesl~inge ausgesetzt.  Wie aus Tabelle 2 zu er- 
kennell ist, gelangten dann  alle j arowisierten u n d  un-  
behandel ten  Pf lanzen zur  Blttte. 

Eine 9ot~tgige Induk t ion  der Langtagpf lanze  Zottel-  
wicke mi t  Kurz t ag  zeigte also keine entsprechende 
Nachwirkungen,  denn auch die mit  8 Stunden Tages-  
1/inge induzier ten Pf lanzen gelangten unrer  anschlie- 
Benden. Lang tagbed ingungen  zur  Blt~te. Infolge der 
ktihlen und  regnerischen Herbstwit terul lg  des Jahres  
1952 reiften j edoch die angesetzten Ht~lsen nicht  mehr  
aus. Bis zum Abbruch  des Versuches am 3I .  Oktober  
waren die nichtausgereif ten Pflanzen im Gegensatz z u  
den reifen noch v611ig belaubt.  Demzulolge wurde yon  
einer Gegentiberstellung der Strohertr~ige abgesehen. 

Der Zfichter 

Tabelle 2. Entwicklung und Ertrag yon ~arowisierten und 
unbehandelten Zottelwicken nach 9otiigiger photoperio- 

discher Induktion. 

Art : 

V, villosa 
V, villosa 
V, sativa 

V. villosa 
V, vil[osa 
V, sativa 

Be- 
hand- 
lung 

jar. 
unb. 
unb. 
j a r . .  
unb. 
unb. 

Tageslgnge 
(90 Tage) 

12 Std. 
12 Std. 
1 2  Std. 

8 Std. 
8 Std. 
8 Std. 

Aussaatam Tage bis 

Blfihbeg. Reife 

I 2o. 4. 81 133 
20.4. I12 
20.4. 96 149 

20. i I 122 20. 13i 
20. T25 

Ertrag pro 
Pflanze 

Korn ' Stroh 

1,23 8,51 

2,02 

W/ihrend die Saatwicken in den bisherigen Ver- 
suchen lediglich als Kontrol le  dienten, wurden in den 
weiteren Untersuchungen  auch jarowisierte Saat-  
wicken ausgesfit, um die durch Jarowisat ion ausgel6- 
sten .Ver~inderungell im Entwicklungsver lauf  bei wln- 
terC nlld sommerannuel len Arten der Gattul lg Vicia 
bei verschiedenen Tagesl~ngen zu ermitteln.  

Das angequollelle Saatgut  der Zottelwickell wurde 
wieder 3 ~ Tage und  das der Saatwicken 14 Tage in 
einem Kfihlschrank Tempera tu ren  yon + I  ~ bis + 5  ~ 
ausgesetzt.  Die Aussaat  erfolgte am I. April in im 
Frei land stehellden Mitscherlichgef~igen. Zur  Ver- 
dunkelung diellten wieder die bereits erw~ihnten 
K~tsten. W~ihrend sich im Vorjahr  die Var ia t ion der 
Tagesl/inge nur  auf 16, 12 und  8 Stullden beschr~nkte,  
erstreckte sich in den weiterell Untersuchungen die 
VAriation der Bel ichtungsdauer  tiber r6, 14, 12, IO 
u n d 8  Stullden. 

Die Pf lanzen des j arowisierten Saatgutes  liefen bei 
beiden V~qckeliarten einige Tage frtiher auf als die un- 
behalidelten Kontr011en. In  der Wachstumsintens i t~ t  
tratell  un ter  dem EinfluB der einzelnen Tagesl~ngen 
deutliche Unterschiede auf. Es wuchsen diejelligen 
Pflanzen am schnellsten und  tippigsten, die der grSBten 
Tagesl~inge ausgesetzt  waren. Dartiber hinaus wurde 
bei  beidell Wickenar ten  durch Jarowisat ion das 
L~ingenwachstum bis zum Bltihbeginn gefSrdert. Bei 
den Zottelwicken t ra t  nach Bltihbeginn wiederum die 
bereits aus frtiherell Versuchen bekannte  Wachs tums-  
beSchleunigung der unbehandel ten  Pf lanzen ein. I m  
allgemeinen waren die dutch  Jarowisat ion unter  dem 
EinfluB der eillzelnen Tagesl~ingen hervorgerufenen 
Wachstumsunterschiede  bei dell Zottelwicken dent-  
l icher ausgepr~tgt als bei den Saatwicken.  (Vgl. Abb. Ia ,  
b, c, d, e und  2a, b, c, d, e sowie Tab. 3). 

Tabelle 3. WuchshOhe von Vicia vitlosa und V. sativa nach 
discher Behandlung tier P]lanzen. 

,5161is0 
o ] j." o [ j .o.l J 

I 
6 15 22 3 ~ 4 ~ 

15 18 20 3 ~ 
3 12 1' 5 I8 25 
2 3 8 I2 IO 1.8 
3 3 5 6 I0 15 

JaroWi-sation des Saatgutes und bei verschiedener photoperio- 

15. 7 . 1.8. 15.8. 

o I J 

a) Vicia villosa 

I.  5. _]  

o p j  2! 
2 

2 
2 
2 

Behandlung: 

16 Std. Tageslicht 
:I4 Std. Tageslicht 
i2 Std. T~geslicht 
io Std. Tagesli-cht 
8 Std. Tagesllcht 

b) Vicia sativa 

16 Std. Tageslicht 2 
I4  Std. Tageslicht 2 
12 Std. Tageslicht 2 
1o Std. Tageslicht 2 

8 Std. Tageslicht 2 
o = unbehandelt,  j = jarowisiert 

1 0  
8 
8 
8 
6 

i . 3 8 
3 5 
3 5 
3 5 
2 4 

1.7.. 
o j 

90 ioo 
80 90 
4 ~ 35 
20 3 ~ 
I5 20 

I 2 0  I O 0  

90 r IOO 
70 t 80 
30 5 ~ 
20 25 

9o 9o 
80 80 
60 60 
5 ~ 5 ~ 
2 0  2 0  

!5 ol5 I5 i8 25 28 
1o I5 20 25 

12  15  2 b  
8 io 12 

9 o 90 
60 65 

4 ~ 4 ~ 
25 3 ~ 
15 20 

o { j  

IIO IO0 

I 3 0  I I O  

75 6o 
30 35 

o I j 

IlO I00 

14o 115 
9 ~ IO0 

30 40 

1. 9 . 

I o l J  

IOO I20 

6o 6o 

80 
7 ~ 
55 
30 

80 80 
7 ~ 8o 
60 60 
4 ~ 4 ~ 

80 
8o 
65 ~5 
4 ~ 50 

7 ~ 
5 ~ 

c m  

c m  
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Seehs Woe.hen aIte ZotteIwicken und  Saatwlcken, l inks jarowisiert,  reehts unbehandelt .  (Das beigesteckte Mal3 ist  I5  cm hoch). - -  a) voile Tagesl~inge (entspricht 
i6  Stunden);  b) x4 Stunden Tagesl~inge; c) I2 Stunden Tagesl~tuge; d) Io Stunden Tagesl~nge; e) 8 Stunden Tagesl~tnge. 

DieVersuchsergebnisse zeigen, dab die winterannuetle 
Zottelwicke auI Jarowisation entschieden starker rea- 
gierte als die sommerannuelle Saatwicke. (Vgl. Tab. 4.) 

Die in den Abbildungen 3 und 4 dargestellten Kur- 
yen, welche die Vegetationszeit his zum Bliihbeginn 
bei jarowisierten und unbehandelten Wicken angeben, 
zeigen besonders deutlich, dab die durch Temperatur- 
behandlung ausgel6ste Entwicklungsbeschleunigung 
nur his zu einer unteren Grenze der Tagesl~tnge relativ 

zunimmt, w~thrend unterhalb dieser Grenze die Jaro- 
wisation ohne sichtbare Wirkung bleibt. Fiir Vicia 
villosa lag die untere Grenze der Erbltihbeschleunigung 
bei IO Stunden Tagesl/inge, ftir Vicia sativa bei 
12 Stunden Tagesl~inge. 

Die Zottelwicken und Saatwicken zeigten, wie auch 
im Vorjahr; die durch Jarowisation ausgel6ste Ent- 
wicklungsbeschleunigung bei photoperiodischer Induk- 
tion ebenfalls. (Vgl. Tab. 5-) 



V e g e t a t i o n s z e i t  in T a g e n  

H E I N Z  K U R Y H :  

Tabelle 4. Vegetationszeit bis zum Bli&beginn bei ]aro- 
wiSierten und unbehandellen Zotlel- und Saatwicken unter 

dem Einflu]3 versch~edener Tagesliingen. 

Zottelwicke 

F~rderung 
jarow, d. Jarow. 

73 5 
79 13 
83 21 

I I I  49  

unbeh. 

80 
89 

lO3 

N 

g2 

Tagesl~inge: 

tmbeS. 

16 Std. 7 8 
i 4 Std. 93 
12 Std, Io 4 
IO Std. 16o 
8 Std. -- 

Saatwicke 

jarow. F6rderu~lg 
d. Jarow. 

78 2 
86 3 
98 5 

~70 

igb 

15~ ~0 

l @  18 
130 

~1~ 

,901 12 

~ l iO { 

'1 
30 I I 

I 2 

1 I - -  O 
N q~ ~a Stazden 

Tageslhzge 
Abb. 3, VerSmderung der gegetationszeit his ~ Blfih- 
begirm dutch Jarowisation und photoperiodischer Be- 
handlung bei Vide  villosa. - - -  jaxowisiert, - -  ua- 

behandelt. 

/ 

,esldzgeleStr ig2td, i~2td, loN/d 
naehsONgenvolle 7~#e#&Ce 

I 

#S/d 

74 

Abb. 5. VerSnderung des Samenertrages durch Jarowi- 
sation und photoperiodische Behandhmg bei Vide  viUose. 

jarowisiert, - - -  unbehandelt. 

Der Zfichter 

Tabelle 5. Vegetationsaelt his zum Bli&beginn bei jaro- 
wisierten und unbehandelten Zottel- und Saatwicken nach 

9otiigiger photoperiodisoher Induhtion.  

9ot~gige 
Belichttmgs- 

dauer 

14 Std. 
i2 Std. 
io Std. 

8 Std. 

unbeh. 

93 
i o 6  

137 
148 

V e g e t a t i o n s z e i t  in T a g e n  

Zottelwicke 

jarow. FSrderung 
d. Jarow. 

7 

I 2 7  I ~o 
142 1 6 

unbeh. 

89 
I O I  

I I I  

1 2 9  

Saatwicke 

jarow. FSrderung 
d. Jarow. 

86 3 
96 5 

lO6 5 
121 8 

~gesl#nge 

h 

Abb. 4. Ver~ndemng der Vegelationszeit bis zum Bifih- 
begirm dutch Jarowisation und photoperiodische Be- 
handhmg bei Vide  sativm - - -  jarowisiert, - - - -  urt- 

behandelt. 

6 a l  ! 

.~3 I 

I 

~ s~ l~Slg ~;SI~ 

N al - I \ A  I I I 

zL I \ \ _ _ &  I I 

each ~oo7~#en eolle Tagesl~,Tge 
Abb. 6. Ver/inderang des Saa~aenertrages dutch Jarowi- 
sation und photoperiodische Behandlmlg bei Vide sativa. 

jarowisiert, - - -t/nbehandelt. 

Die bei photoperiodisch ungiiiistiger Belichtungs- 
dauer durch Jarowisation hervorgerufenen Entwick- 
luiigsver~inderungen bei Zottel- und Saatwicken kom- 
men noch deutlicher in den Samenertr~gen zum Aus- 
druck. Mit abllehmender Tageslgnge sanken bei den 
Zottelwicken die Sameliertr~ge allm~hlich, w~hrelid 
bei den gleichbehandelten Saatwicken die Samen- 
ertr~ige stark abfielen (Abb. 5 u. 6). Dabei war die 
Wirkung der Jarowisation auf den Samenmehrertrag 

bei den Zottelwicken wiederum 
gr613er Ms bei Saatwicken. 

Die in den Abbildungen 7 
und 8 dargestellten Stroh- 
ertfiige lassen erkennen, dab 
bei beiden Wickenarten die 
j arowisierten Pflanzen weniger 
Stroh bringen als die unbe- 
handelten. Dieses Ergebiiis 
entspricht der allgemeinen 
Regel, dab durch Jarowisation 
die reproduktive Phase der 
Pflanzen auI Kosten der vege- 
tat iven Phase gef6rdert wird, 
und beruht darauf, dab nach 
Bltihbeginn die unbehandelten 
P!lanzen die jarowisierten in 
derWachstumsiiit elisit~tt iiber- 
treffen. 

An den Saatwicken war auf- 
f~illig, dab bei 14 Stunden 
Tagesl~inge die j arowisierten 
Pflanzen mehr Stroh als die 
uubehandelten brachten. Bei 
den gleichbehandelten Zottel- 
wicken unt  erblieb dagegen eine 
durch Jarowisation hervorge- 
rufene F6rderung der vege- 
tat iven Gesamtmasse. Weiter- 
hin war fiir die Saatwicken 
charakteristisch, dab mit ab- 
nehmender Belichtungsdauer 
die Strohertr~ige stiegen, w~ih- 
rend die Samenertfiige gleich- 
zeitig stark Iielen. 

Diese Erscheiiiungen lassen 
darauf schlieBen, dab bei 
Saatwicken der ,,Langtag- 
charakter" starker ausgepr~gt 
ist als bei Zottelwicken. Das 
geht auch daraus hervor, dab 
die Zottelwicken bei IO Stun- 
den Tagesliinge noch bliihen. 
Dieses unterschiedliche Reak- 
tiolisverm6gen der beiden 
~Vickenarten kanli mit den vet-  

schiedenenTagesl~tngen zusammenh~tngeli, unter denen 
die Arten ihre Entwickluiig beginnen, Die winter- 
aiiiiuelle Zottelwicke beginlit ihre Eiitwicklung nor- 
malerwmse im Kurztag und schlieBt sie erst im n~tch- 
sten Jahr  im Langtag ab. Dagegeli vollzieht die som- 
merannuelle Saatwicke ihre Eiitwicklung normaler- 
weise IIur im Laiigtag. 

Untersuchuiigen iiber den ~tul3eren Wert des Saat- 
gutes ergaben, dab sich die Qualit~t mit abnehmender 
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Tabelle 6. Kornzahl pro P/lanze von ]arOwlsierten und 
unbehandelten, bei verscMedenen Tagesliingen kultivierten 

Wicken. 

Tagesl~inge: I jarow. 

169 
1 2  9 

59 

Zot telwicke 

F6rderu~g 
unbeh, d. Jarow. 

Io5 64 
89 4 ~ 
32 27 

I6 Std. 
14 Std. 
12 Std. 
IO Std. 

Nach 90 Tagen photoperiodischer Induktion 

14 Std. ] 99 64 35 35 15 
i2 Std. ] 93 67 26 36 25 
io Std. ] 71 49 22 2i 19 
8 Std. 66 43 23 14 12 

Saatwicke 

I I . . . .  d. Jarow. 

Io6 Io~ 5 
16 II  5 

8 4 4 

2 0  

I X  

:2 

2 

Tagesl~inge verschlechterte. Bei 12 Stunden Tages- 
l~nge waren in den meisten Hfilsen kaum ausgebildete 
K6rner enthalten, und die 
Schmachtk6rner. (Jber die pro 
Pflanze geerntete Kornzahl gibt 
Tabelle 6 Auskunft. 

Ein Vergleich der Samenertr/~ge 
in g pro Pilanze und der Kornzahl 
pro Pflanze zeigt, dab die durch 
Jarowisation bewirkten Ertragsver- 
~inderungen im wesentlichen auf 
einer h6heren Kornzahl pro Pflanze 
beruhen. Im Mittel vierjfihriger 
Feldversuehe (1951 his i954), die 
mit J arowisierten undunbehandelten 
Zottelwicken zum Zweeke der schnel- 
leren und besseren Samengewinnung 
durehgefiihrt worden waren, be- 
trugen die Tausendkorngewiehte des 
Erntegutes : 

Saatgut yon: T.K.G. 
g 

j arowisiert 27,8 
unbehandelt 24,6 

b) A n d e r e  F u t t e r p f l a n z e n  
Weitere Ergebnisse, die auf eine 

durch Jarowisation bewirkte relative 

wenigen reifen waren 

8, 

7 ~L 

�9 

7 

5 

2 

j r "  
. J  

/ 

Zunahme der Entwicklungsbeschleunigung unter 
photoperiodisch ungiinstigen VerMltnissen bet Lang- 
tagpflanzen schlieBen lassen, lieferten im Freiland 
durchgefiilarte Aussaatzeitenversuclae mit jarowisier- 
tem und unbehandeltem Futterpflanzensaatgut, das 
yon April bis September monatlich zweimal zur Aus- 
saat gelangte. 

Bereits PAMMER (14) Iand an von April his Septem- 
ber ausges~iten Grtinfutterpflanzen, dab die Ent- 
u4cklungszeit bis zum Blfihbeginn ebenso Wie die 
Grtinmasseertr~tge bet gleichen Wachstumsbedingun- 
gen, aber verschiedenen Aussaatzeiten schwanken. Mit 
zunehmender Tageslfinge verkt~rzte sicla die Entwick- 
lungszeit und sanken die Grtinmasseertr~ge; mit ab- 
nehmender Tagesl~inge nahm die Entwicklungszeit zu, 
abet die Griinmasseertfiige stiegen dabei nicht ent- 
sprechend an. 

7esldnge::fld :r /Z2,,'a: 

7ldTs, qe tgStg 1r lgftd loStd. 8~etd 
naN,gO ~,felz vo/le ,re:esld'nue 

Abb. 7. Ver~nderung des Strohertrages dureh Jaro- 
wisation und photoperiodisehe Behandlung bei Vicia 

villosa. - -  jarowisiert, - - -  unbehandelt. 

g 

8 

7 

#;e 
/ 

zsWage lBStd ~r  lgSld 

, \ 

~ed#nUe ceStr 142tg leStd 1o2q. 8Sial 
nach30~gen ~o/te ~gesldnge 

Abb. 8. Vergndenmg des Strohertrages dutch Jaro-  
wisation mid photoperiodische Behandlung bet Vicia 

sativa. - -  ~arowisJert, - - -  unbehandelt. 

Abb. 9. Bet xo Stunden Tagesltinge kultivierte Zottelwicken. Die 
jarowisierten Pflanzea blfihen, die unbehandelten bringen aus 

ilxren Blattaehselx start  Blii ten zungehst vegetative Sprosse. 

Abb. ~o. Bet 8 Sttmden Tagesltlnge kultivierte Zottelwieken. Die 
Jarowisatio~ blieb ohne siehtbare Wirkung, denil bet den jaro- 

wisierten Pflanzen unterbHeb die Bliitenbildung, 
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Tabelle 7. Wuchsh~he yon Fullerp/lanzen bei veVschiedenen Aussaaheiten. 

a) WuchshShe bei Blfihbeginn I, ivl,v i,sv,,,vi i,svi is.vii. ,viii ,SVli,.l  
o I ~1 ~ ~ I ~  I~ ~  ol]  ~ ~  

1551651 ol4o1 o 65150 60 55 58 
Giilz'w-S/aglupinel 25 I 3~ ~5 20 I 201 20 I 25 I 3~ I 20 I 22 24 28 25 27 i6 I "r8 12 l ~[61 - - 

N~hrquell I 4~ 45 I 25 I 291 20 1 25 1 ~o 35 1 20 / 25 3o I 28 25 / 28 x8 I 22 ~41 2~ I 
Ackerbohne I 40 46125  3 ~  6 o 1 8 o i 8 5  45 55 9oixoo 55 [6o  ~ t ~ i  
Saatwicke I 2o1 25i 2o 28] e2 251 351 4~ 3~ 3 ~ 2 5 t 2 6  3o/ 35 25 / 3o 
Peluschke ] 29 321 3! .401 25 3~  35 4~ 6o 6o 65] 7 ~ 5ot 6o 3 o1 35 
Inkarnatklee I 25 201 2o 2Ol 15 2ol 4 ~ 451 4 ~ 42 6oI 65 581 62 x 4[ 16 cm 

b) Wuchsh6he IOO Tage nach Aussaat 

Senf 
Gtih. w. SfBlupine 
N/~hrquell 
Ackerbohne 
Saatwicke 
Peluschke 
Inkarnatklee 

unbehandelt 

~oo ioo[ 8o] 9o[ 
4 ~ 60 351 50l 5Ol 

�9 ool 551 60 50 I 
9o[ xoo I Too I 

L ~  ol ooi 

�9 oo I ~oo I ~oo I 
50 5Ol 5Ol 551 

j = jarowisiert 

80 9olioo i i o 9 5  ioo iool ioo/iool i io 1 60 
85 8o I .5o 5Ol 6ol 6ol 6oi 6ol 6ol 5Ol 25 
50] 4o I 60] 6o I 8o I 8o[ 861 751 75 75[ 25 
8o I 9o I 8o / 85[~oo I n o  1~2o 1~4o I~4o/~6o 60 
9o1 9o I~oo I~oo I 70 / 751 8o[ 8o I 8o/~oo I 40 

~oo[ ~oo I ~25i ~3o / ioo / ~oo] 80 / xoo I 80 / ~oo I 40 
5Ol 5o I 7o I 7Ol 7o/ 7Ol 7ol 7ol 6o/ 6ol I5 

I 
80 4 ~ 5 ~ [ 30 
20 3 ~ 25 ] 30 

25 2o I ~5 I ~o 
60 7 ~ I 5 ~ I 25 

6 o l  ao I 40 20 
65 I 30 40 25 
�9 5 I ~5' ~5 5 

40 
2 0  
2 0  

35 
2 0  

3 ~ 
5 

2O 
ISF Vic/h sdiva 

7 
0 ~- 

7 
OL 

7 
OL 

7 
OL 

Viola faba ,, &stdte/" /~jarowisier! 

uzhehande/! 

Lupmus al#us ,,g#lzower 
o - .  " 2 -  . . 0 ~ ' ~  

unbeha~delt 

D upmu8 a/bus,; IVd~rcugl " ~ c -  ~ - - o  flroMsiert 

o- ~ ~ . ~ o -  Junbehaade/t 

#/gum ~Pv~n68 

~unbehande# 

OL- 

Ya#..1~ 

Trifolium lacarnatum 
_o. - - -o  larowzsiert 

.i unbehandeft 

Sinapis alba,,MaleRs#eryer " 

. . . . . . .  jarowisiert 

l u#ehandgl 

l i l l l i t i i  
15,~ 1.V N~. IVs 15. gs I . ~  NVs X ~  NTfE ~ 

Abb, n .  Durch Jarowlsation ausgel6ste Erbl0Jabeschleuni~lng bei verschiede- 
hen Aussaatzelten. Tage ~ R1;blt~hbeschleun~gung kx Tagen vor den unbe- 

handelten Pflanzen, 

Abb. I2.' Lupinus albus ,,Giilzower weige SiiBluplne", die !sIlanzetl au s jarowisiertem Saat , 
gut  bttihen vor  denen aus vorgequ01I~nbm trod au$ unbehandeltem Samen. 

In Greifswald zeigte sich zun~chst bei einer Ende 
Juli 1952 erfolgten Aussaat, daB die durch Jarowi- 
sation ausgel6ste Entwickhngsbeschleunigung bei 
einigen Futterpflanzen im Kurztag deutlicher in Er- 
scheinung trat  als im Langtag. Die Erfahrungen des 
Voriahres gaben zu den tiber die Vegetationszeit aus- 
gedehnten Aussaatzeitenversuchen AnlaB, deren Er- 
gebnisse in Abbildung n dargestellt s ind .  Aus dell 
Kurven ist zu erkennen, dab die dutch Jarowisation 
ausgel6ste Entwickhngsbeschleunigung mit zuneh- 
mender Tagesl~nge abnimmt und mit abnehmender 
Tagesl~inge zunimmt. 

Durch die Temperaturbehandhng des Saatgutes 
wurde abet nicht nur die Entwickhng,  sondern auBer- 
dem auch die Wachstumsintensit~t der Pflanzen beein- 
fluBt. 

Messungen ergaben, daB bei Lupinen, Winterwicken 
und Edelwicken das  Eingenwachstum jarowisierter 
Pilanzen bis zum Blt~hbeginn gef6rdert wird. Dagegen 
war bei Saatwicken, Ackerbohnen, Pehschken und 
Senf die durch Jarowisation ausgel6ste Wachstums- 
f6rderung auch noch nach Bli~hbeginn wirksam. (Vgl. 
Tab. 7). 

Zu weiteren Untersuchungen der Beziehungen zwi- 
schen Jarowisafion nnd Photoperiodismus unter na- 
tiirlichen Kurztagbedingungen wurde auBerdem im 
Februar z953 und 1954 iarowisiertes, vorgequollenes 
und unbehandeltes Saatgut yon Edelwicken (La thyrus  
odoratus) im Gew~chshaus ausges~t. Hierzu war das 
Saatgut im Ktihlschrank 3 ~ Tage bei + I  ~ bis + 5  ~ 

j arowisiert worden. Die Vorquelhng des 
Saatgutes erfolgte 24 Stunden bei + 15 ~ 
Die Wicken waren zu ie IO Pflanzen in 
Mitscherlichgef~Ben kultiviert worden. Jede 
Versuchsreihe bestand aus drei Wieder- 
holungen. Die Ergebnisse sind in den Ta- 
bellen 8 und 9 zusammengefaBt und in der 
Abbildung 13 dargestetlt. 

Die ausgepr~gten Jarowisationseffekte 
unter natGrtichen Kurztagbedingungen und 
die gefingeren unter Langtagbedingungen 
sprechen fiir die relative Znnahme der 
durch Jarowisation ausgel6sten Entwick- 
hngsbeschleunigung unter Kurztagbedin- 
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Tabelle 8. Versuche mit jarowisierten Edelwict~en 5ei ver:- 
schieclenen A ussaatzeiten . 

Behandlung: 

Gew~chshaus : 
jarowisiert 
vorgequollen 
unbehandelt 

Freilan d : 
jarowisiert 
un behan delt 

Aussaat 
I953 

20.  2. 
2o. 2. 
20.  2. 

2. 

Beginn Veg.-Zeit 
der" bis 

Bliite Blfihbeginn 

28.4. 67 
18.5. 87 
18.5. 87 

18.6. 76 
21.6. 79 

Bltitenst~inde 
pro Pflanze 

(gesamt) 

i8 
I2 

II 

r4 
15 

Tabelle 9. Versuahe mit ]arowisierten Edelwicken bei ver- 
schiedenen A ussaatzeiten. 

Behandlung: 

Gewgehshaus : 
jarowisiert 
vorgequollen 
unbehandelt 

Freilan d : 
jarowisiert 
unbehandelt 

Anssaat 
I954 

1 0 . 2 .  

I 0 .  2 .  

1 0 . 2 .  

7 ' 4 "  
7.4. 

Beginn 
der 

Bli~te 

26.4. 
2.5: 
8. 5 . 

2 2 . 6 .  

24 . 6. 

Veg.-Zeit 
bis 

Bliihbeginn 

75 
81 
87 

76 
78 

Blfitenst~nde 
pro Ptlanze 

(vom. . .  b is . . . )  

1.5.--3 ~ . 6. 
4,6 
4,3 
3,9 

z5. 6.--30. 7. 
8,1 

7,4 

gungen, Wie bei Vicia villosa und den Lupinenarten 
erfuhren auch bei den Edelwicken die unbehandelten 
Pflanzen nach Bliihbeginn eine wesentliche P6rderung 
in ihrer Wachstumsiptensit~it und iiberholten damit  
die j arowisierten Exemplare.  

Trotz der geringeren Griinmassebildung besaBen die 
jarowisierten Edelwicken eine erhShte Bliihintensit~t 
und i iber t ra len  die unbehandeiten Pflanzen in der 
Samenleistung. 

g0 

N \ \  
.~ "-.x 

l IO.V 20.1T 30Z l~lg, 20.VI ,7~Ig 

Abb, 13, EntwicIdungsbeschIeunlgung u2~d Steigerung der Blfihlntensit~t 
bei Lal1~yrus odoratus durch Jarowisation des Saatgutes bei Anzucht 

der Pflanzen fin natftrHchen Km'ztag. 

Zusammenfassung 
I.  Jarowisationsversuche ergaben unter Lang- und 

Kurztagbedingungen, dab die j arowisierten und nicht- 
jarowisierten Wicken ihre Entwicklung im Langtag 
wesentlich friiher abschlossen und such h6here Samen- 
ertriige brachten als im  Kurztag.  

2. I m  Langtag erfuhren die jarowisierten Zottel- 
wicken gegentiber den unbehandetten Kontrollpflan- 
zen bei einer geringen Entwicklungsbeschleunigung 
in ihren Samenertr~igen eine Steigerung, w~ihrend bei 
Saatwicken die Jarowisation ohne sichtbare Wirkung 
blieb. 

3. Mit abnehmender Tagesliinge nahm die dutch 
Jarowisation ausgelgste Entwickhmgsbeschleunigung 
bis zu einer unteren Grenze relativ zu. 

Abb. I4. Edelwicken (Lathyrus odoratus) naeh Jarowisatlon, Vorquellung und 
normaler Aussaat des Saatgutes. Die jarowisierten Pflanzen bltthen vor desert 

aus vorgequollenem und aus unbehandeltem Saatgut. 

4. AussaatzeRenversuche mit  j arowisiertem und un- 
behandeltem Sommervdcken- und anderem Fut ter-  
pflanzensaatgut best~ttigten das unter kiinstlichen 
Kurzt  agbedingungen gewonnene Ergebnis, dab manche 
Langtagpflanzen durch Jarowisation bei abnehmender 
Tagesl{tnge in ihrem Entwicklungsabtauf eine Be- 
schleunigung erfahren, die im Langtag offmMs nicht 
in Erscheinung tr i t t .  

5. Vorliegende Untersuchungsbefunde liegen er- 
kennen, dab zwischen Jarowisation einerseits und 
Photoperiodismus andererseits Beziehungen bestehen, 
die sich darin {iugern, dab durch eine Temperatur-  
behandlung w/ihrend der Keimung bei manchen Lang- 
tagpflanzen das photoperiodische ReaktionsvermSgen 
weitgehend iiberdeckt wird, 
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Untersuchungen fiber die Wirkung der 2,4,Dichlorphenoxyessigs iure 
(2,zt, D) und  ,Naphthylessigs iure (NES) auf die Bliite und den Samen 

der Sonnenblume sowie die Nachwirkungen in den folgenden 
Generationen 

Yon W. SCHUSTER 

Mit 12 Textabbildungen 

Unsere Arbeiten mit der Sonnenblume, insbesondere 
die Untersuchungen fiber die Inzucht und Heterosis 
[i t, [I4~ tiegen es angebracht erscheinen nach ether 
Methode zu suchen, den Krenzungsanteil bet Bestan- 
deskreuzungen zu erh6hen. 

Angeregt durch die Untersuchungen yon LAIBACH 
nnd KRIBBEN '[6], [71, [8], die dutch Behandlung mit 
o,i%iger NES-Lanolinpaste wesentlich mehr 9 als <~ 
Bl~ten beim Kfirbis erzeflgen konnten, sollte unter- 
sucht werden, ob auch bet der Sonnenblume eine 
Unterdrfickung der m~tnnlicheu Blfitenteile durch 
Wuchsstoffbehandlung m6glich set. Dabei wurde yon 
der Vors{ellung ausgegangen, dab beim Anbau yon 
2 Inzuchtlinien nebeneinander die als Mutter zu be- 
nutzende I-Linie durch Bespriihen mit einer Wuchs- 
stoffl6sung ,,kastriert" werden k6nnte, um so einen 
iooGigen Kreuzungsanteil ffir die Ausnutzung der 
Heterosis in gr6Bereln Umtange auch bei der Sonnen- 
blume zu erreichen. 

Zu diesem Zwecke wurden 1951 je 15 Pflanzen der 
Sorte ,,v. Boguslawski 19/39" mit drei verschiedenen 
Wuchsstoffen in 6 bzw. 9 verschiedenen Konzentrati: 
onen und in 3 bzw. 4 Wuchsstadien behandelt: 

Wuchsstoffe 
I. fi-Indolylessigs~ure (IES), chemisch rein. 

I I .  2,4-Dichlorphenoxyessigs~ure (2,4-D), 8o%ig wie 
Unkrautbek~mpfungsmitte]. 

IIL a-Naphthylessigs~iure .(NES), ,,fast" chemisch 
rein. 

Konzentrationen (Mengen) 
I. i,ooo% IES und 2,4-D wurden in 0,3 1 Wasser und 
2. 0,500% NES in Alkohol geringer Konzelltration 

gel6st = 
3. 0,250% 0,02 1 je Pflanze. 
4. o , ioo% Gesprfiht wurde bet trockenem Wette r und 
5. o,o5o% Windstille mit einer kleinen Handdruck, 
6. 0,025% luftspritze auf den Vegetationspunkt und 

die obersten BlOtter. 
7", O,OIO ~ 
8. 0,005% 
9. o,oo1% 

nur bet ,,2,4-D" im Wuchsstadium B, 
C und D. 

Wuchsstadien 
A. 20--30 Tage nach dem Aufgang 
B. Beginn des Kn9spenstadiums 

C. Volles Knospenstadium 
D. Bltihbeginn (Zungenblfiten werden sichtbar) - -  

nut bet 2,4-D und NES. 
I. f i -Indolylessigs~ture wirkte in allen Konzen- 

trationen und Wuchsstadien nicht auf die Blfite der 
Sonnenbhmen. Lediglich bei der Behandlung A 
(2o--3o Tage nach Aufgang) machten sich bd  st~ir- 
keren Konzentrationen Hemmungen im L{tllgenwachs- 
turn bemerkbar. 

2. 2 ,4-Diehlorphenoxyess igs~ture  zeigte die 
st~trkste Wirkung. 

Die Behandtung A (2o--3 o Tage nach dem Aufgang) 
hatte in alien 6 Konzentrationen zur Folge, dab die 
Bl~itter stark kr~uselten, der Herztrieb abstarb, die 
Stengel aufplatzten, eben die yon der Unkrautbe- 
k~tmpfung bekannten MiBbildungen ulld Auswir- 
kungen - -  wit sie roll FI~OI~BERG~R [21, HAlF [3], [15] 
und LlXSER [12] beschrieben wurden - -  zeigten. Die 
mit 1%iger und o,5 %iger L6sung gespritzten Pflanzen 
starben vollst~tndig ab, w/ihrend die fibrigen zum 
gr6Bten Teil Seitenzweige aus den untersten Blatt- 
achseln trieben und somit auch noch zur Blfite kamen. 
Ver~tnderullgen an diesen Bltiten waren nicht festzu- 
stellen. 

Die Behandlung B (Beginn des Kllospenstadiums) 
hatte bet den Konzentrationen 1% bis o,o25% eben- 
falls das Absterben des Herztriebes oder so starke 
Verkrfimmungen und Deformati0nen des Bltitenkorbes 
zur Fo!ge, dab in keinem Falle Frfichte ausgebildet 
wurden. Erst bet der Konzentration o,o1% wurden 
bet 4 yon 15 Pflanzen Samen hervorgebracht. Einige 
Pflanzen zeigten den gewfinschten Effekt. Hier waren 
die Staubr6hren nicht ausgebildet oder stark znrfick- 
gebiidet (s. Abb. I). Der Samenansatz war jedoch 
gering und betrug im Mittel 6,7%. Bet den Konzen- 
trationen o,005% und o,oo1% traten neben den ge- 
wfinschten Wirkungen - -  m~tnnliche Bliitenteile sind 
nicht ausgebfldet oder stark riickgebildet - -  auch 
zn 3o% bzw. 4o% Pflanzen mit normaler Abbliite auf. 
Die Pflallzen mit starker Rfickbildung der m~nnlichen 
Blfitenteile brachten immer llur einen gefingeren 
Samenausatz. 

Die 13ehandlung C (ira vollen Knospenstadium) 
zeigte nur bet dell Konzentrationen o,1% nnd 0,o5% 
mehrere Pflanzen, bet denen keiI1 131fitenstaub aus- 
gebildet war. Daneben traten bet dieser Konzentratiou 


