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und I-Ierkt~nffe gelegt. An S~imlingell zeigei1 sich, 
wie bereits in frtiheren Arbeiten (WITT unver6ffent- 
licht) nachgewiesen wurde, erheblieh gfinstigere In- 
fektionserfolge bei verschiedenell mechalliseh fiber- 
tragbaren Viren. In vielen F~illen sind die im Sorti- 
ment gehaltenen Klolle nicht frei yon Viren, die 
eine richtige Diagnose erschweren, welln nicht sogar 
ullm6glich machen. 

Naeh unseren derzeitigen Kenntnissen geben hete- 
rogelle S/imlingspopulationen einen zuverlitssigeren 
AufschluB fiber etwaige Resistenzfaktoren als Klolle. 
Die Stecklingsprfifung sehen wir bei den beschriebe- 
nen, rnehr orientierenden Untersuchullgen llur als 
Notbehelf ftir Muster an, yon denen keine S~tmlillge 
angezogen werdell kfnnen.  

Ftir die weitere Resistenzzihchtung sollen neben den 
resistenten kultivierten Species besonders die Inexi- 
kanische Art  S. spectabile ulld das in Nordargentinien 
beheimatete S. simplici/olium (beide ebenfalls Y-re- 
sistent) benutzt  werden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

W~hrend des Jahres 1958 wurden 613 Herkf~nfte 
yon 38 Species mit  insgesamt 5000 Eillzelpflanzen 
auf Resistenz gegen dell Rippenbr~unestamm des 
Y-Virus (RBV) geprfift.. 

Die Infektionen erfolgten an S~mlingen und SproB- 
stecklin.gen mechanisch durch Abreibung oder miftels 

einer Farbspritzpistole. Alle SAmlinge, die nach 
raehrmaligen Infektionell keille Symptome zeigten, 
wurdell mit einem Virusspellder gepfropft. 

Als resistent erwiesen sich eine Anzahl Herkfinffe 
aus den Series Commersoniana ulld Longipedicellata 
sowie S. spectabile (2Herk.) ,  S. pinnatisectum 
(1 Herk.), subsp, andigenu~ (3 Herk.), S. macmillanii 
(1 Herk.) und mehrere Herktinfte yon S. simplici- 
/olium. 

L i t e r a t u r  
1. COCKERI~A~, G.: Potato breeding for virus resi- 

stance. Ann. Appl. Biol. 30, lo5--1o8 (1943)- - -  2. COC- 
t~R~tA~, G. u. T. M. R. M'Gr~BE: Virus diseases in pota- 
toes. Rep. Scott. Soc. P1. Breed 27, (1946). - -  3. HA- 
~A~X, U. : Die Bedeutung des Rippenbr~unevirus fiir die 
Pflanzkartoffelerzeugung. Dr. Landw. lo. 233--236 (1959). 
- -  4- Ross, H. u. M.L. BAEREer:E: III. Selection for re- 
sistance to mosaic virus C diseases in wild species and in 
hybrids of wild species of potatoes. Amer. Potato J. 27, 
274--284 (195o). - -  5. Ross, H. u. M. L. BAERECK~: 
Uber die Bedeutung der argentinischen Solanum-Arten 
simplici[olium, vernei, berthaultii, acaule und einiger For- 
men yon S. andigenum fiir die Ziichtung krankheitsresi- 
stenter Kartoffeln. Z. f. PI1. 30, 28o--291 (1951). - -  
6. ST~LZZ,'~R, G. : Virusresistenz der Wildkar~offeln. Z.f.  
Pflz. 29, 135--158 ( 1 9 5 o ) . -  7. TIMIA~, R. G.: Identifi- 
cation of seedling potatoes immune to virus X. Phyto- 
path. abstract 43, 487 (1953). ~ 8. TII~IAN, R. G., C. E. 
PETERSO~ n. W. J. HOCKER: Immunity to virus X in 
potato: Selection of immune plants in the breeding pro- 
gram. Amer. Pot. J. 32, 411--417 (1955). 

Aus dem Institut fiir Pflanzenbau, Diingung und Bodenkunde Putawy (Polen) 

Weitere Versuche fiber den Einflut3 der Jarowisation und des Kurztages 
auf die Entwicklung des Roggens 

Von A. LISTOWSKI und M. JESMIANOWICZ 

Die nachstehend geschilderten Ergebnisse wurden 
bet der Fortsetzung ullserer frfiherell Versuche 
(LISTOWSKI, 1958 ) tiber den EinfluB des Kurztags ant 
die Entwicklung des zu sp~ten Terminen ausges~tell 
Roggens nach vSlliger und tei lweiser  kfinstlicher 
Jarowisation erzielt. 

Der Autor konllte den von verschiedenen Forschern 
(Voss 1939, KRESS 1954, JUNGES 1957) aufgewiesellell 
Eillflul3 des Kurztags auf die Beschleunigung der 
gellerativen Entwicklung nicht feststellen, im Gegell- 
teil - -  es wurde yon ihm ein durchaus hemmender  
EinfluB festgestellt. Der Autor diskutierte in seiner 
Arbeit eingehend die erhaltenell Ergebnisse auf Grund 
der Hypothesen yon Pul~vls ulld GI~EGORY (1952) 
durch, wobei er annahm, dab die von ihm beobachtete 
Entwicklungsverzfgerung als Populationserscheinung 
betrachtet  werden sollte, in welcher kausal verschie- 
dene Reaktionen eillzelller Biotypen etwa gleiche 
ph~notypische Effekte verursachen. 

Der Autor ist der Meinullg, dab die gegellseitige 
Wirkung der Temperatur  und Tagesl~nge sowie deren 
EillfluB auf die Entwicklung der Pflanzen eille kom- 
plizierte Erscheinung ist, die sich durch verschiedell- 
artigell Verlauf ill Abh~ngigkeit yore Jarowisations- 
grade des Saatguts auszeichnet ulld wetter6 Ullter- 
suchungen erfordert. 

Die nachstehend geschilderten Versuche wurden 
als Gef~Bversuche im Jahre  1958 mit der Winter- 
roggensorte , , Instytuckie Frfihe", welche yon der 
Sorte ,,Putawslde Frfihe" abstammt,  durchgeftihrt. 

V e r s u c h  1. Kfinstliche Jarowisation, 7 Wochen, 
Aussaat am 2o. 5. Nach Entwic!dung des zweiten 
Blattes wurdell die Pfianzen lo  Tage (K1o), 2o Tage 
(K20) und 30 Tage lang (K30) 8sttindigem Kurztag 
unterworfen, w~hrend die Kontrollserie die ganze 
Zeit hilldurch im nattirlichen Langtag blieb. Die 
Temperaturvertei lung war in den erstell Entwiek- 
lungsphasen der Pflanzell wie folgt: 
I i i .  Mai-Dekade 

mitt lere Temper. 21,5 ~ Max. 28,4 ~ Min. 14,2 ~ C 
I. Juni-Dekade 

mittlere Temper. 14,7% Max. 2o,2 ~ Min. 9,4 ~ C 
II .  Juni-Dekade 

mit t lereTemper.  15,8 ~ Max. 20,8 ~ Min. 8 ,7~ 
I I I .  Juni-Dekade 

mitt lere Temper. 17,2 ~ Max. 21,8 ~ Min. 12,8 ~ C 
Aus den Angabell der Tab. 1 und 2 geht folgendes 

hervor:  
Der Zeitraum roll  7 Wochen kfinstlicher Jaro- 

wisation war lang genug, um unter Bedingungen 
hoher Temperatur  und des Lallgtags, denen die 
Pflanzen unmittelbar nach dem Aufgang ausgesetzt 
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waren, alle untersuchten Pflanzen zum Ahren- 
schieben zu bringen. Man kann also annehmen, dab 
der Jarowisationsprozeg sebon abgeschlossen war 
bzw. sich seinem Ende n~iherte. 

Die Beobachtungsergebnisse fiber die generative 
Entwicklung sind in Tab. 1 zusammengestellt:  

Tabelle 1. 

Wri~nte ~ i ~ 3 14 5~ 5b 

K 34) 60 26 181 97 
Klo 145!--11 69 241181 lOt 
K20 ]53 ~-19 88 35 155 119 
K30 161!--27 =oi 40 132 1~9 

Erl~iuterungen zu Tabelle 2: 

6 [ 7 8 
r 

1 , 8  ! 1OO 
1,8 ioo 12,5 
1,6 i00 1 2 , 8  

1,3 94 

Spalte x : Tage yon tier Aussaat bis zur Bildung der ersten Ahren. 
2 : VerzSgerung im Beginn des Ahrenschiebens ira Vergleieh zur Kontroli- 

serie, 
3: Tage yon der Aussaat his zur Beendigung des Ahrenschiebens der 

lqauptIIatme, 
4: Dauer des Ahrensehiebens, 

,, 5a: GesamtanzahlderAhren(Haupt-undSe[tenfihren)inProz. derGesamt- 
anzahl der Pflanzen der jeweiligen Variante, 

,, 5b :  Tage yon der  Aussaat bis zur Bildung yon Seiten~hren, 
,, 6: mittlere Ahrenzahl.. pro Pflanze, 
,, 7: Prozent der  zum Ahrensehieben gekommenen Pflanzen, 

s: mittlere Blattzahl auf dem Haupthalm zn Beginn des )khreasehiebens 

In  Tab. 2 sind einige Eigenschaften des Korns und 
der Ahre dargestellt. 

Tabelle 2. 

Mittlere Mitflere Spindel- 
Ahrenl~inge stufenanzahl 

rausend Ahren- ~ t te l f r f i t  
Variante t(orn- , kern-  kern- fr/ihsehos- oder sp/~t frfih 

er trag gewicht gewicht sender sehossen- sehos- 
Pflanzen der sender 

Pflanzen PIlanzen 
% g g em cm 

K 
t ( l o  
t (2o  

K 3 o  

leo 

86,1 
78,7 
78,8 

39,4 
39,7 
34,2 
31,5 

1,4 
1 , 2  
1,O 
1 , o  

9 , 1  
8,2 

lO,9 
12,2 

9,6 12,2 
10, 4 12,2 
9,1 15,6 
1 ,2  1 8 , 1  

mittel- 
[rfih odor 

sp~t 
schos- 
sender 

Pflanzen 

Unter  diesen Bedingungen wirkt der Kurztag auf 
die Ertr/ige ungtinstig und hemmt den 15bergang in 
die generative Phase. Unter  dem Einflul3 des Kurz- 
tags erfolgt eine Verz6gerung des Ahrensehiebens, 
bei den Irfih sehossenden Pflanzen, eine Verl/ingerung 
der gesamten Dauer des J~hrenschiebens, eine Ver- 
minderung der produktiven Bestockung some eine 
Senkung des Tausendkorngewichts, der Kornertr/ige 
und des Ahrenkorngewiehts. 

Die mittlere Ahrenl/inge und die mitt lere Ahren- 
anzahl bei den Irfih schossenden Pflanzen waren gr6Ber 
bei den der Wirkung des Kurztages unterworfenen 
Pflanzen wS_hrend bei sp~iter sehossenden Pflanzen 

dieser Zusammenhang nicht beobachtet  werden 
konnte. 

Die Zahl der unterentwiekelten Ahren sowie die 
Zahl und Masse der BlOtter waren grSger bei den 
Kurztagsvarianten. 

Der ungfinstige Kurztagseintlul3 kam schwaeh in 
der Variante K10 zum Ausdruck; es t ra t  eine deut- 
liche VerzSgerung des Beginns des J~hrenschiebens ein, 
w~hrend die Dauer des fi~hrenschiebens some der 
Pflanzenhabitus ~thnlich waren wie in d6r Kontrotl- 

11,9 serie. Bei l~ingerer Wirkung des Kurztags zeigte sieh 
eine Verst/irkung des hemmenden Einflusses. Bei der 

13,4 Serie Ka, t ra t  er am st~rksten auf, manche Pflanzen 
sehoben bis zum Vegetationsende keine Ahren. Dar- 
fiber hinaus wurde eine gewisse Anzahl unterent-  
wickelter J~hren beobachtet.  

V e r s u c h  2. Kanstl iche Jarowisation, 3o Tage, 
Aussaat in Gef~13e am lo. 4. Nach dem Aufgang 
wurde eine H~tlfte der Pflanzen im Gew~tehshaus (,,S") 
gelassen und die andere H/ilfte in die Vegetations- 
halle (,,H") gebraeht (mit gl~sernem Daeh und dureh 
Drahtnetze gesehtttzten Seitenw~tnden-- Verh~iltnisse, 
die sich denen im Felde n~hern). 

In  beiden F~llen wurden die folgenden Varianten 
untersucht:  Verktirzung des Tages auf 8 Stunden 
nach Bildung des zweiten Blattes - -  15 Tage (K15) und 
3o Tage lang (Ka0); Kontrolle (K0). 

Temperaturverh~iltnisse im Gew/ichshaus: Maxi- 
mum +13  ~ C, in der Halle im Jahre 1958 (sehr ktihles 
Frtihjahr) : 

II .  April-Dekade 
mi t t le reTempera tur  5,3 ~ Min.---1,o ~ Max. 9,o ~ 

13,9 III .  Apfil-Dekade 13,9 
1 1 , 2  mi t t le reTempera tur  7,8 ~ Min. 3,8 ~ Max. 11,6 ~ 
14,6 I. Mai-Dekade 

mittlere Temperatur  11,5 ~ Min. 6,5 ~ Max. 16,l o 
II .  Mai-Dekade 

mittlere Temperatur  15,6 ~ Min. lo,3 ~ Max. 2o,9 ~ 

Somit erfolgte in der Serie , ,H"  die Anfangsent- 
wicklung (bis zur Bildung des vierten Blattes) unter 
ktihleren Bedingungen, im Minimum in der N/ihe 
von o ~ und bei meist trfibem Wetter.  Die Unter- 
schiede in den W~irmeverhXltnissen traten also 
zwischen , ,S" und , ,H"  deutlich auf. 

In  Tab. 3 ist der Verlauf des ,A, hrenschiebens der 
Pflanzen in den einzelnen Varianten beider Serien 
nach Beginn des Aufgangs dargestellt. Als MaB der 
Schnelligkeit des Ahrenschiebens wurden die Anzahl 

Serie 

H 

S 

Erl/iuterungen: 

Variante  [ Pflanzenzahl 1 
i 

Ko ; 117 52 
K~ I lO8 55 
Kao 114 61 

K o lO8 i 55 
IK15 lO2 i 6 1  
K3o 113 ! 67 

m 3 

- -9  

- - 6  
- - 1 2  

z b  

Tabelle 3. 

- -3  
- -9  

1 3 
- - 9  

--15 

3 

68 
68 
76 

85 
95 

l O 3  

Spalte x: Tage yon tier Aussaat his zur Bildung der ersten 24~hren, 
,, e :  a) Versp~itung des Beginns der .~darensehiebens im Vergleich mi t  der  

Kontrolle, 
b) Versp/itung des Begimas des Ahrensehiebens im Vergleieh mit  K,  

in der Serie , ,H", 
,, 3 : Tage yon der Anssaat bis zum AbschluB des Ahrensehiebens der Haupt-  

halme, 

16 
13 
15 

3 ~ 
34 
36 

5a  

178,2 
175,1 
158,7 

165,7 
161,8 
158,4 

5 b  

39 
39 
36 

67 
63 
59 

b 7 8 

1.75 lOO 114 
1,73 zoo 117 
1,50 iOO 125 

1,67 lOO 143 
1,65 1oo 153 
1,58 loo 158 

Spal te4:  Dauer des Ahrenschiebens der Haupthahne,  
, ,  5: a) Gesamtanzahl der Ahren (Haupt- und Seiten/ihren) in Proz. der 

Gesamtanzahl der Pflanzen, 
b) Dauer des Schiebens aller Ahren in Tagen, 

,, 6: IViittlere Ahrenzahlpro  Pflanze, 
7: Prozent der  zum Ahrensehieben gekommenen Ptlanzen~ 
8 : Vegetationsdauer hi Tagen. 
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geschobener Ahren (in Proz. der Pflanzeilanzahl), die 
Dauer des Ahrenschiebens, die Erntetermine, die 
Vegetationsdauer und die mittlere Ahrenanzahl pro 
Pflanze verwendet. 

Die Stroh- und Kornertr~ige sind in Tab. 4, einige 
Koril- und Ahreneigenschaften in Tab. 5 angeftihrt. 

Tabelle 4- Korn- und Strohertriige 

Ertr~igo ,,H" ,,S" Ver- 
trauens- 

! 

Xorn [ 17,6 13,9 13,3  18 ,4  15,5 ] 16,o [ 1,12 
Stroh [ 36,4 36,9 36 ,1  59 ,2  63,6 ] 63,7 [ 2,37 

Tabelie 5- Korn- und ]fhreneigemchaflen 

~arell- Spindel- ] k~ stufen- D 
anzahl 

17,o ~,7 1,5 
17,1 1,66 I 1,4 
16,9 1,58 1, 3 

i8,s 11,71 t 1,5 
19,o I 1,7~ l 1,5 
18,7 [ 1,69 ! 1,3 

Tausend- 
kor~gewicht 

g 

33,4 
34,0 
33,3 

31,9 
31,2 
31,5 

Ahren- 
Serie  Variante ltinge 

] c m  I / cm 

I~K15" lo ,2  
,,H" lO, 3 

1~ 

11,1 
,,S" K15 12,1 

Ka0 ll,7 

Die Ergebnisse dieses Versuchs fiihren zu folgenden 
Schliissen: 

1. In der Gew/ichshaus-Serie wurde die Dauer des 
Ahrenschiebens der Haupthalme wesentlich ver- 
l~ngert, u. zw. in den einzelnen Serien u m 14,21 und 
21 Tage; gleichzeitig wurde in der Gew/ichshaus- 
Serie auch die Bildung der Seiten~hren wesentlich 
verl/ingert, wobei mehr unterelitwickelte )ihren und 
viel Blattmasse gebildet wurden. Die Bl~itter in den 
Gew~ichshaus-Serien waren liiliger und die Halme 
dicker. Die Vegetationsdauer in den Gew/ichshaus- 
Serien war wesentlich liinger, was bedeutelide Unter- 
schiede in der Reifezeit mit sich brachte. Die Ver- 
l~iligerulig der Dauer der Ausbildung der Haupt- 
und Seiten~ihreil verursachte ein ungleichm~Biges 
Reifen. Die Strohertr~ige waren in allen Varianteli der 
Serie ,,S" wesentlich h6her. 

Aus dem Vergleich der Koiltrollserien beider Kom- 
binationen geht hervor, dab bei ~thnlich hoheil Korn- 
ertriigeil bei den Pflanzen der Serie ,,S" das Tausend- 
korligewicht niedriger war. Die Ahren waren etwas 
liiliger und lockerer. Das ~hrenschieben des Haupt- 
balms erfolgte dagegen in s~imtlichen Varianten bei- 
der Serien bei gleicher Blattzahl. 

2. Die allgemeine Tendenz des Kurztageinflusses 
blieb dieselbe in beiden Serien, wobei seine Inteilsitgt 
in der Varialite Ks0 im Vergleich mit der Varialite Kls 
st~irker war. 

Unter dem EinfluB des Kurztags erfolgte eilie 
Verz6gerung voI1 Beginn und Ende des Ahrenschie- 
bens der Haupthalme, und zwar st~irker in der Serie 
,,S". Der Kurztag bedingte ebenso eine Verbesserulig 
der Bestockung, eilie Vergr6gerung der Blattmasse 
sowie uligleichmiiBiges Reifen. Die Halme silid dabei 
dfinner, was die Unterschiede in den Strohertriigen 
IIivelliert. Die Ahre ist etwas liiilger und lockerer mit  
niedrigerem Ahrengewicht, obwohl keilie Unter- 
schiede im Tausendkorligewicht auftraten. Bei den 
Kornertr~igen traten ohlie Uiiterschiede zwischen K15 

Der Z~ehter 

und Ka0 wesentliche Unterschiede im Vergleich mit 
dell Kontrollserieli auf. 

Schlieglich nimmt die mittlere J~hreilanzahl j e 
Pflanze ab, was yon eiiler Verminderung der pro- 
duktiven Bestockung zeugt. Diese Erscheinung trat  
in der Variante Ka0 der ,,Feldserie" deutlich auf. 

Ahnliche Ergebnisse wurden in einem zweiten in 
demselben Jahre, abet an anderer Stelle - -  uild zwar 
in der Vegetationshalle der Landwirtschaftlichen 
Hochschule in Warschau - -  durchgeftihrten Versuch 
erhalten. Der Versuch wurde mit derselben Sorte 
bei 15t~igiger Kurztagbehandlung Ilach vorheriger 
28t~igiger Jarowisation durchgefiihrt. Die Ergebllisse 
sind in Tab. 6 zusammengestellt. 

Serie  

Tabetle 6. 

Variante  

,,S" K15 

Tage yon der 
Aussaat bis zunl 

Begin~ des  
.~hrenschiebens 

Dauer  des 
Ahrenschiebens 

Prozent 
schossender 

Pflanzen 

59 
58 

45 57 loo 
52 54 95 

47 
66 

82 
70 

In  diesem Fall kamen Ilicht alle Pfianzen zum 
Ahrenschieben, wobei d i e  Tagesverktirzung den 
Prozentsatz an Pflanzen ohne Ahren erh6hte. 

D i s k u s s i o n  

Auf die Pfianzen, welche eine lttngere, 7-w6chige 
Periode der Vorsaatjarowisation durchliefen (Vet- 
such 1), tibte der Kurztag unter Bedingungen holler 
Temperatur und eiiles langen IIattirlichen Tages 
stets einen hemmeliden EiilfluB auf die generative 
Eiitwicklung aus. Der Hemmungsgrad erhShte sich 
dabei mit  der Verl~ingerung der Kurztagbehandlung 
bei Beginn der Vegetation. Das st immt mit Beob- 
achtungsergebnissen eines friiheren Versuchs (LI- 
STOWSKI, 1958 ) sowie mit der Hypothese yon Ponvls 
und GI~EGOI~Y (1952, 1955) iiberein. 

Im zweiteil Versuch, bei urn 4 ~ Tage frtiher er- 
folgter Aussaat und bei unvollst~indiger 4-w6chiger 
Jarowisation, verlief die Pflanzeneiltwicklung anders. 
Der natiirliche Tag war verh~iltnism~Big kfirzer als 
im Versuch 1, die Pflanzen der ,,S"-Serie wuchsen 
unter Bedingungeli hoher Temperatur, w~ihrend die 
Pflanzen der ,,H"-Serie infolge des sehr verz6gerten 
Frtihjahrs relativ niedrigen Temperaturen ausgesetzt 
waren, welche eine Beschleunigung der zus~ttzlichen 
natiirlichen Jarowisation erm6glichten. 

Dieser Umstaild erkl~irt die im Vergleich mit den 
Pflanzen der Gew~chshaus-Serien wesentliche Be- 
schleunigung des 13bergangs tier Pfianzen der , ,H"-  
Serie in die generative Phase. 

Da schlieBlich alle Pflanzen (in Putawy) bzw. die 
Mehrzahl der Pflanzeli (in Warschau) der Gew~tchs- 
haus-Serie noch zum Ahreilschieben kamen, kann 
man aus dieser Tatsache schlieBen, daB der Jarowi- 
sationsprozeB nach Ablauf yon 4 Wochen schon so- 
weit fortgeschritten war, daB bei h6herer Temperatur 
im Gewfichshaus nut  eilie Verlangsamung der zus~tz- 



29. Band, Heft 6 Versuche fiber den EinfluB der Jarowisafion und des Kurztages auI die Entwicklung des Roggens 279 

lichen Jarowisation der Pflanzen erfolgte, jedoch 
nnter v611igem oder iiberwiegendem Ausbleiben yon 
Entj  arowisationssymptomen. 

In  beiden Serien des besprochenen Versuchs, so- 
wohl in derjenigen, in welctler die Pflanzen nach dem 
Aufgang giinstige Bedingungen fiir die zusiitzliche 
Jarowisation hatten,  als auch in der Gew~ichshaus- 
Serie, iibte der Kurztag einen hemmenden EinfluB 
auf den Ubergang der Pflanzen in die generative 
Phase und damit auch auf die Ertragsf~ihigkeit aus. 
Die Intensit~tt dieses ungtinstigen Einflusses nahm 
mit der Verl~ngerung d~r Kurztagbehandlung zu, 
deren Wirkung die Pflanzen nach Ausbildung des 
zweiten Blattes unterworfen wurden. Es scheint 
dabei, dab der Kurztag in der Serie , ,S", d. h. unter 
den Bedingungen h6herer Temperatur,  welche die 
zus~itzliche Jarowisation der Pflanzen erschwert, 
eine st~irker hemmende Wirkung aufweist. 

Dieser allgemein entwicklungsverz6gernde EinfluB 
des Kurztags t ra t  in beiden Serien (wenn auch st~trker 
in der Serie ,,S") auf, sowohl hinsichtlich der am 
frtihesten zum Ahrenschieben kommenden Pflanzen 
(Verz6gerung des Beginns des )[hrenschiebens), als 
auch derjenigen mit sp~teren Terminen des Ahren- 
schiebens (Verl~ingerung der Dauer des ~hrenschie- 
ben@ Anders gesagt reagierten mit ether Verz6gerung 
des 13bergangs in die generative Phase sowohl die 
Pflanzen, welche den JarowisationsprozeB vollstiindig 
durchlaufen batten,  als auch diejenigen, bet welchen 
dieser ProzeB auf verschiedenen Etappen unter- 
brochen worden war. 

Diese Beobaehtungen werden durch die in letzter 
Zeit ver6ffentlichten, sehr eingehenden Versuchs- 
ergebnisse yon MARKOWSKI (1959) best~itigt, welche das 
Vorhandensein einer in ihrem Charakter sehr kom- 
plizierten gegenseitigen Wirknng von Licht und 
Temperatur  schon w~ihrend des Verlaufs des Jaro- 
wisationsprozesses beim Winterweizen zeigen. Dieser 
Autor stellte test, dab sich die bet Dunkelheit nnd 
einer Temperatur  yon 3 ~ j arowisierten Pflanzen durch 
eine schnellere Entwicklung als diejenigen bet ether 
Temperatur  yon 8 ~ jarowisierten auszeichneten. 
Ferner  stellte er test, dab sich die bet Tageslicht und 
bet ether Temperatur  von 8 ~ jarowisierten Pflanzen 
besser als die in Dnnkelheit  (sowohl bet h6herer als 
auch niedrigerer Temperatur) jarowisierten PflanzeI1 
entwickelten und dab die im Langtag bet einer 
Temperatur  yon 8 ~ jarowisierten Pflanzen eine 
schnellere Entwicklung als die im Kurztag jaro- 
wisierten aufwiesen, vorausgesetzt, dab sie gtinstige 
Lichtbedingungen hatten.  

Obige Angaben betreffen sowoht die Serie mit 
vollkommener 21t~igiger Jarowisation als auch die- 
jenige mit l~ingerer JarowisationsPeriode. 

Der genannte Autor ist ferner tier Meinung, daB, 
wenn die Pflanzen mit gut entwickelten Assimi- 
lationsorganen tier Jarowisation unterworfen wiirden, 
unter entsprechenden Bedingungen eine gleichzeitige 
photoperiodische Indukt ion erfolgen k6nnte. 

In  unseren Versuchen hat ten die am friihesten 
zum Ahrenschieben kommenden Pflanzen, auch in 
der Serie ,,S", den JarowisationsprozeB wahrschein- 
lich v611ig oder nahezu v611ig durchlaufen. Der die 
Entwicklung dieser Pflanzen verz6gernde Kurztags- 
einfluB w~ire im Lichte der Hypothese yon PURVlS 
und GREGORY verst~indlich, welche annimmt, dab 
in der Phase C---> D die Pflanzen auf den Langtag 
p6sitiv reagieren. 

Die bet den Pflanzen mit noch nicht beelldetem 
Jarowisationsprozel3 beobachtete Entwicklungsver- 
z6gerung entspricht den Erscheinungen, welch'e yon 
MARI~OWSIr bet Weizen beobachtet  wurden. 

Die bet einzelnen Biotypen von Versuchspopu- 
lationen aus verschiedenen Griinden auftretende 
Entwicklungsverz6gerung bedingt also analoge pht t -  
notypische Effekte. 

Zusammenfassung 
Die Autoren zeigen auf Grund der Fortsetzung 

vorhergehender Versuche, dab der nach der Bildung 
des zweiten Blattes bet verschiedener Dauer, ver- 
schiedenen Temperaturen,  verschiedenen Aussaat- 
terminen und verschiedener Jarowisationsl~inge an- 
gewandte Kurztag eine kleinere oder gr6Bere, aber 
stets deutliche Verz6gerung der generativen Ent-  
wicklung der Pflanzen sowie eine Minderung der 
Kornertr~tge bedingt, 
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