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.~bb. 12. Mehrchromosomiger Bastard yon G e l b e r  N a r z i s s e  
mit in sechs Teite gespaltener Trompete. 

junge Z-/ichter k6nnen sich, jeder a~J~f eigene 
Weise, in die Fragen der Veredehmg vertiefen. 
Das Resultat davon ist nicht nut  materieller 
Gewinn, sondern zugteich Zunahme an Lebens- 
gltick und Erfahrung. 

Nan sieht meistens einen Gegensatz zwischen 
Wissensehaft und Praxis. Von den Miinnern der 
Wissenschaft sagt man oft, dab diese sich in ihre 
Ideen verrennen, so dab sie die Wirklichkeit um 
sich herum nicht wahrnehmen. In Sonderf~llen 
ist die Bemerkung nicht unrichtig. DaB abet 
ein Studierzimmer keine Zelle zu sein braucht, 
und dab man in der Welt der Praxis gut Be- 
scheid wissen kann, wird durch obengenannte 
Arbeitsmethode bewiesen. 

Wissenschaft ist auch I~r die Verbesserung 
der Kufturgew~ichse yon unberechenbar gro~em 
Werte. Sie sucht nach Zusammenhang und 
Einheit und nach in der Tiefe liegenden Kr~iften. 
Und dadurch kann sie auch in der Praxis die 
Richtung zeigen. Eben well er in der Praxis 
kein Fremder ist, kann der Mann vom Stu- 
dium die ftihrenden KrSfte und den Zu- 
sammenhang der Dinge durch sein Denken 
besser finden. 

Auf diese Weise k6nnen wir iiberdies dazu 
helfen, der Verflaehung und Vermechanisierung 
in dieser Zeit ein Ziet zu setzen. Versuchen wit 
durch das Eiend yon heute zur Besinnung zu 
kommen. Gereiche diese Depression uns zur 
Lehre. Gebt ihr nieht die M6glichkeit, uns 
nach der Vergangenheit znrtickzustogen, Fiihre 
sie uns durch M~il3igkeit hindurch, zur Ver- 
tiefung. 

(Aus dem Kaiser Wilhe]m-Institut fiir Zfichtungsforschung, Miincheberg, Mark.) 

T o p i n a m b u r  a l s  F u t t e r p f l a n z e .  
Von W .  y o n  W e t t s t e i n - W e s t e r s h e i m  und A.  M e y f e .  

Wenn WAGNER in seinem Aufsatz im Ziichter, 
Jahrgang 1929, Seite ~9 o, den Topinambur als 
Ersatz ffir die Zuckerrtibe behandelt, so soll im 
Anschlug an jene Ausfiihrungen Nachstehendes 
die Eigenschaften des Topinamburs als Futter-  
pflanze beleuchten. 

Die Frage des Futterbaues auf den ganz leich- 
ten B6den des deutschen, naturwiesenarmen 
Ostens ist bislang eine ziemlich ungel6ste, wenn 
man yon der bis jetzt noch nieht im Handel be- 
findliehen S/iBlnpine absieht. Futterpflanzen 
wie Seradella, die verschiedenen Kleearten, Lu- 
zerne, Peluschken, Wicken, Mais und Sonnen- 
blumen bringen entweder zu wenig Masse oder 

k6nnen ihrer groBen Unsicherheit wegen nicht 
gebaut werden. Auch der neuerdings zur Ein- 
sSuerung empfohlene griine Roggen dtirfte keine 
L6sung der angeschnittenen Frage sein. Er  muB 
des Wassergehaltes und Eiweigverh~iltnisses 
wegen verh~iltnismiigig friih geschnitten werden 
und liefert dann keine groge Masse. Hfinfig wird 
auch die Eins~uerung mit der Heuernte mad der 
sommerlichen Hackarbeit der Betriebe zu- 
sammenfallen, sodaB die Arbeitsverteilung da- 
durch vielleicht noch schlechter ist, als wenn 
die Eins~iuerung bei anderen Futterpflanzen im 
Herbst vorgenommen wird. 

Da Topinambur ziichterisch fast noch gar 
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nicht bearbeitet ist, so ging fiir uns die Frage- 
stellung einerseits dahin: Was bringt im Augen- 
blick der Topinambur an Futterwerten? und 
andererseits: Was ist durch  zfichterische Be- 
arbeitung aus dieser Pflanze auch auf leichtem 
Boden noch herauszuholen? 

Was zun~ichst dell Topinambur aussichts- 
reich erscheinen l~iBt, ist die Tatsache, dab er 
selbst a u f  leichtem Sand bei unerheblicher 
Mineraldfingung Blatt- und Stengelertrfige yon 
aber 4oo dz/ha, Ileben einer Knollenernte yon 
ii4o dz/ha hervorgebracht hat. 

Ein Vergleich der Futterwerte (nach KELLNER) 
bringt folgende Aufstellung: 

dz 
Er t rag/ha  

Topinamburknollen. 
Topinamburblat t . . .  
Kartoffelknollen . . . .  
Zuckerrtiben . . . . . . .  
Zuckerrfibenblatt... 
Futterrtiben . . . . . . . .  
Futterrfibenblatt . . .  

Wie daraus hervorgeht, 
steht die N/ihrstoffpro- 
duktion der Massenpro- 
duktion nicht nach. Vor 
allem sticht die hohe Ei- 
weigernte ins Auge. 

Der Bestand entwickelte 
sich immer bis zu einer 
H6he yon 2--3 m und 
war immer verh~iltnis- 
m/iBig frfih geschlossen. 
Zweifellos ist der Topi- 
nambur die einzige Kul- 
turpflanze in unserer 
Breite, die bei der groBen 
Anspruchslosigkeit an 
Boden und Kl ima  neben 
einem bedeutenden Knol- 

245,-- 
429, - 
240,-- 
32o,-- 
2io,-- 
6oo,-- 
2 0 Q - - -  

dz dz 
Eiweil3 Stfirkewerte 

0,98 4o,I8 
7,29 69,49 
2,I6 47,28 
0,96 50,56 
2,94 16,38 
0,60 37,8o 
2,-- lO,6O 

lenertrag derartige Blattmassen hervorbringt. 
Die Bl~itter und Stengel lassen sich in grfinem 
wie in einges~iuertem Zustande an alle Haus- 
tiere verffittern, die Knollen k6nnen ebenso 
ftir PIerde wie fiir Schweine verwendet wer- 
den. An Vielseitigkeit der Verwertung l~il3t 
die Pflanze also nichts zu wfinschen fibrig. 
Weiter ist zu berficksichtigen, dab die Knollen 
yon Herbst bis Frfihjahr bei offenem Wetter 
geerntet werden k6nnen; da sie ja, wie bekannt, 
aul3erordentlich frostwiderstandsffihig sind, kann 
ihnen der st~irkste Winterfrost nichts anhaben. 
Aul3erdem ist die Pflanze ausdauernd und treibt 
trotz Aberntung yon Blatt  und Knollen im 
n~ichsten Jahre durch zurfickgebliebene Sto- 

lonen- und Kn0ilenteile wieder einen geschlos- 
senen Bestand, der zwar im Knollenertrag zu- 
rfickgeht, infolge des dichteren Bestandes aber 
gr6Bere Ertrfige an Grfinmasse liefert, als im 
ersten Jahr. 

Wie bereits erw~hnt, lassen sich die g~iinen 
Teile in Zerstfickeltem Zustande sehr gut ein- 
s~iuern. Die Silage gleicht der des Maises und  
hat einen h6heren EiweiBgehalt als letztere. 
Hier werden zur Zeit 22 Mastochsen neben einer 
geringen Krafffuttergabe ausschlieglich mit 
Topinambursilage und etwas Strohzugabe ge- 
fiittert, die Zunahmen sind durchaus normal  

Technische Sehwierigkeiten ergaben sich beim 
Topinamburanbau bei der Ernte. Die Stengel 
sind dicht fiber der Erde zu hart, um yon einem 
normalen Grasm~iher geschnitten zu werden. 
Zur Zeit werden bier die Stengel mit Sicheln 
und Rfibenmessern umgehauen, was abet teuer 
wird; es sind Versuche im Gange, die Stengel 
mit Maisschneidemaschinen zu bew/iltigen, Die 
Knollen mit der Hacke aus dem B o d e n  zu 

Abb. I.  Aufwuchs im  2. Jahre  (ira 4. ]~r der Vegetation). 

hauen, wie dies mit bestem fillanziellem Erfolg 
in den stark kartoffelbauenden m/irkischen 
Grol3betrieben Init Kartoffeln gemacht wird, ist 
ebenfalls teuer und zeitraubend. Es macht aber 
keine Schwierigkeiten, die Knollen auszu- 
pfliigen. Bei friiher Ernte ist nur unangenehm 
das enge Verbundensein der Knollen unterein- 
ander und mit den Stengeln. Dieser Ubelstand 
wird gemildert, sobald die Best/inde erst einen 
krMtigen Frost erhalten haben, im iibrigen be- 
steht berechtigte Aussicht nach gemachten An- 
f~ingen, die unangenehme Eigensehaft dem 
Topinambur fortzuzfichten. Die Knollen sollen 
zwar,, wie dies bei Kartoffeln schon immer 
angestrebt wurde, m6glichst haufenartig und 
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nahe um die Stengel herumIiegen, anderer- 
seits mfissen sie aber so welt auseinander sein, 
dab sie keinen groBen, schwer trennbaren Kn~iuel 
bilden. 

Der Grund des Festhaftens der Knollen liegt 
in der langen Vegetationsdauer der Pflanze. Sie 
beginnt erst im September Knollen zu bilden, 

Abb. 2. SS.mlinge x93L 4 Monate alt. Ira Hintergrund gleich alte Kione~ 

weshalb diese im Sp~itherbst noch nicht ganz 
ausgebildet sind. Wenn man also zu frfih erntet, 
so haften die Knollen noch an den festen, saft- 
reichen Stolonen. Ein Zuchtziel ist somit die 

Abb. 3- Topillambur-Zuchtgarten Juli I93I. 200o Vergleichsk!one. 

Erzielung frfihreifer Sorten. Die Versuche, dureh 
Sorten- nnd Spezieskreuzung wertvolle Eigen- 
schaften zu verbinden, sind seit drei Jahren an 
biesigem Institut durehgeffihrt worden. Die 
wichtigsten knollentragenden Helianthusspezies 
neben H. tuberosus sind H. decapetalus, H. mis- 
souriensis und H. doronicoides. Diese haben die 

Eigenschaft, in unserem Klima zu blfihen und 
etwa Ende September ihre Vegetation abzu- 
schlieBen. Die Stolonen beginnen aueh zu dieser 
Zeit abzutrocknen. Doch sind diese Spezies in- 
folge der oft 2 m langen Stolonen wirtschaftlich 
unbrauchbar, die Knollen sind auch viel zu 
klein. Kreuzungen dieser Sorten mit H. tube- 

rosus sind vielverspre- 
chend. Das Wachstum 
der Blattmasse ist gegen- 
fiber H. tuberosus bedeu- 
tend vermehrt, der Vege- 
tationsabschluB h~ilt die 
Mitte, die L~nge der 
Stolonen ist aber auf ein 
dominantes Merkmal zu- 
rfickzuffihren. Die M6g- 
lichkeit, den Standraum 
auf ein gewfinschtes 
Minimum einzuschr/in- 
ken, kann erst in der 
F2-Generation erwartet 
werden. Um die Er- 
h6hung yon Griinmasse- 
und Knollenertrag zfich- 
terisch zu erreichen, 
wird S~imlingszucht aus 

Kreuzungen verschiedener Sorten yon H. tu- 
berosus durchgefiihrt. Die heute ertrag- 
reichste und weitest verbreitete Sorte ist weiB- 
knollig. Diese Form ist auf eine von einer eng- 

lischen Firma im Jahre 
1891 verbreitete Sorte 
zurfickzuffihren. Sie hat  
den roten und gelben 
Formen gegenfiber den 
Nachteil, dab die Knollen 
h/iufig unregelm/iBig wet- 
den und bei der Ernte 
viel Erde daran haften 
bleibt. Die bedeutend 
geringeren Ertrag brin- 
genden roten und gelben 
Sorten haben viel glattere 
Knollen. Kreuzungen die- 
ser Sorten zeigen, dab 
der hohe Ertrag und 
die bessere Form sich 
verbinden lassen. Die 

ersten Prfifungen, die im Jahre 1931 durch- 
geffihrt wurden, haben bereits Erfolge ill dieser 
Richtung gezeigt. Mehrere Pflanzen mit bronze- 
farbener Knolle lieferten 63--75 Knollen mit 
einem Gesamtgewicht yon 2 kg (Durchsehnitt 
aus IO Pflanzen). 

Wenn weitere Zuchtziele noeh kurz Erw~h- 
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hung finden sollen, so sei hingewiesen auf Aus- 
lesem6glichkeit zur Steigerung des EiweiB- 
und Inulingehaltes. Die Reffaktometerzahlen 
schwanken zwischen 17 und 25 %. Bei H. doro- 
nicoides haben sich Werte bis 27% gefunden. 
Die Versuche, durch Klonauslese aus bestehen- 
den Sorten rascher ans ZM zu kommen, k6nnen 
als gescheitert betrachtet werden. An Krank- 
heiten ist bis jetzt wenig gefunden worden. Die 
Knollen leiden sehr unter F~iule, sobald sie in 
Mieten aufbewahrt werden. JoI~SEN (1931) 
hat versncht, eine Methode zu finden, welche 
diese F/iulnis unterbindet, jedoch mit wenig 
Erfolg. Spezielle Pilze oder 13akterien werden 
nicht gefunden. Die Zfichtung kann bier durch 
Herstellung m6glichst dickschaliger Formen ein- 
wirken. Die Aufbewahrung, wie sie in Frank- 

4. H6herer Knollen- und B1attertrag. 
5. Glatte Knollenform. 
6. Verdickung der Knollenschale zum Zweek 

der Erh6hung der Haltbarkeit. 
Um genaue Angaben fiber die Leistungsf~hig- 

keit der beiden hier angebauten Variet/iten zu 
bekommen, wurde ein Sortenversuch angelegt. 
Die allgemeinen Versuchsbedingungen waren: 

Boden: schwach lehmiger Sand. 
H6henlage 60 m. 
Dfingung IOO kg reiner Stickstoff je Hektar. 
Pflanzweite 53, 60 cm. 
Teilstfickgr613e 25 qm. 
Wiederholungen 5- 

:m 

i !i 

Abb.  4- Topinamburklone  (September 193o ). Das  Gr6Benver- 
hMtrgs wird durch ein weiBes, in  ausgestreekter  H a n d  gehaltenes 

Tueh  gekeimzeichnet. 

reich vielfach durchgef/ihrt wird, wo fibrigens 
gegen I5Ooooha Fl~iche mit Topinambur be- 
stellt werden, dtirfte die geeignetste sein. Die 
Knollen werden in eine t ide  Pflugfurche gelegt 
und nach Ffillung bis zum Rande durch einen 
zweiten Pfluggang mit Erde beworfen, t J b e r  
Kreuzungstechnik und die M6glichkeiten, in 
unserem Klima Topinambur zur Blfite zu 
bringen, wird yon WAGNER an anderer Stelle in 
n~ichster Zeit berichtet werden. 

Wenn die Zuchtziele noch kurz zusammen- 
gefaBt werden sollen, so sind Typen zu suchen 
mit  nachstehenden Eigenschaften: 

I .  Frfihreife. 
2. Kurze Stolonen mit nicht zu gedfiingter 

Knollenlage. 
3. Erh6hter EiweiB- und Inulingehalt. 

Abb. 5. W~igung der Grtinmasse. 

Landvorbereitung wie zu Kartoffeln, doch 
ohne Stalldiinger. 

Pflege: zweimaliges Hackpfliigen. 
Die Ertr~ige waren: 

] Bla t t  und  Stengel ] Knollen 
dz/ha  [ dz/ha  

WeiBknollige Variet~t . [ 429,50 [ 245,36 
Rotknollige u .. ] 273,-- I 234'72 

Die Kartoffelknollenernte war unter den- 
selben Verh~iltnissen 240 dz/ha, also etwa ebenso 
hoch wie die Knollenernte bei Topinambur. Wie 
ohne weiteres ersichtlich, ist der weiBknollige 
Topinambur dem rotknolligen sowohl an Blatt- 
wie an Knollenmasse wesentlich iibeflegen. Es 
ist auch nicht anzunehmen, dab dieses Ergebnis 
durch langj~ihrige Yersuche wesentlich ge~in- 
dert wird. Schon augenscheinlich konnte 
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w~hrend der Wachstumsperiode bei der weiB- 
knolligen Variet~t ein wesentlich iippigeres 
und freudigeres Stengelwachstum beobachtet 
werden. Damit Hand in Hand ging auch ein 
st/irkeres Wachstum der Knollen. 

Leicht k6nnte auf der anderen Seite ver- 
muter werden, dab die hohen Ertr~ge nut  dureh 
die hohe Stickstoffdiingung (die Gabe wurde so 
hoch wig zu Zuckerriiben gew~hlt) hervor- 
gerufen seien. Dem ist aber, wie aus verschie- 
denen D/ingungsversuchen mit steigenden Stick- 

s toffgaben hervorgeht, nicht so. Die hohen 
Stickstoffgaben wurden unter der falschen 
Voraussetzung gegeben, dab Topinambur tin 
groBer Stickstoff-Fresser sei, doch die D/ingungs- 
versuche des Jahres 1931, die fortgesetzt werden, 
haben bislang das Gegenteil ergeben. Auf Kali 
und Phosphors~iure zeigte er nur eine schwache 
Reaktion, eine st~rkere auf Stickstoff, jedoch 
im Vergleich zu den Wirkungen des Stickstoffes 
bei Getreide und Kartoffeln war sic auch hier 
gering. 

In einem bier gleichfalls im Jahre 1931 durch- 
geffihrten Dtingungsversuch wurde die Blatt- 
masse bei Topinambur durch 12o kg reinen N 
um 29% gesteigert, der Knollenertrag um 33%, 
bei Kartoffeln dagegen der Knollenertrag nm 
62%, bei Getreide der K6rnerertrag um 133%. 
Es diirfte damit erwiesen sein, dab in dieser 
Beziehung der Topinambur eine ~ihnliche Stel- 
lung einnimmt wie die Wiesengr/iser, bei denen 
die Stickstoffdfingung deshalb meist proble- 
matisch ist, weil ein zu geringer Mehrertrag die 

Kosten des aufgewendeten Stickstoffes oft kaum 
oder gar nicht lohnt. Auch augenscheinlich war 
zu beobachten, dab die stickstofflosen Teilstticke 
kaum aus dem Gesamtbild herausfielen, w~ihrend 
dies bei Getreide und Kartoffeln auf leichtem 
Boden ja immer augerordentlich stark der Fall 
ist. H~ufig waren die stickstofflosen Teilstiicke 
nur durch die hellere Farbe der Topinambur-- 
blotter zu erkennen. 

Nach all dem scheint der Topinambur zu den 
Pflanzen zu gehgren, die eine hohe Aneignungs- 
f~higkeit fiir Bodenn~ihrstoffe besitzen. Das 
sehr stark entwickelte Wurzelsystem diirfte diese 
Feststellung nur um so wahrscheinlicher er- 
seheinen lassen. Fiir die Praxis ist die Tatsaehe 
aber sehr wiehtig, geht doch daraus hervor, dab 
Topinambur sich auch im Notfalle ohne Diinger 
kultivieren l~igt, ohne dab sieh dies in so starkem 
MaBG wie bei anderen Kulturpflanzen im Er- 
trage ausdriickt. Eine Erkl~irung dafiir, dab 
Topinambur den Diinger nicht im selben Mal3 
verwertet wie andere Kulturpflanzen, dfirfte 
darin liegen, dab aus ibm ztiehterisch noch sehr 
wenig herausgeholt ist, und dab weder eine 
natiirliebe noch eine kiinstliehe Selektion hin- 
sichtlich Verwertbarkeit yon Diinger statt- 
gefunden hat. Wenn aber ztichterisch erreieht 
wird, dab der Topinambur ~hnlich wig die Kar- 
toffel in unseren Versuchen infolge besserer 
Ausnutzung yon Dtingung seine heutigen Er-  
trEge durch Dfingung um 63% steigert, so. 
berechtigt die Pflanze zu den gr6gten Hoff~ 
nungen. 

(Aus dem Institut fiir Pflanzenztichtung in Yesilk6y-lstambul.) 

Die Verteilung der Weizenarten in der Tiirkei. 
(Vorl/iufige Mitteilung). 
Von Mtrza 

Der Getreideziichter in der Ttirkei arbeitet 
unter anderen Bedingungen und hat andere 
Aufgaben als der Getreideziichter in West- und 
Nordem'opa. Im letzteren sind die M6glich- 
keiten beschrEnkt; das Ausgangsmaterial, rnit 
welchem man zu arbeiten hat, ist ziemlich er- 
sch6pft. In vielen Gegenden sind sogar die 
Landsorten verschwunden. Durch die Auslese 
kann man die Ertrfige nur urn 5, im besten Falle 
um IO % steigern. Durch die Kreuzungen kann 
man auch nieht zu auBerordentlichen Ergeb- 
nissen komrnen, well hier das Ausgangsmaterial 
ziemlich ausgeglichen und nicht besonders reich 
ist. Im ganzen Westeuropa arbeitet man mit 
2--3 Formen yon Vulgare-Weizen~und im Vor- 
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gebirge der Alpen mit Emmer und Spelz. Nacl~ 
einem Ausdruck yon ZI~I:I~OVSKY 1 ist das Ma- 
terial, mit welchem man in Europa arbeitet, mit  
einer ausgeprel3ten Citrone zu vergMchen. 

Ganz anders liegen die Dinge in der Tiirkei. 
Hier begann man erst vor 5--6 Jahren ziichte- 
risch zu arbeiten und die geziichteten Sorten 
haben noch nieht die Landsorten yon den Fel- 
dern verdr~ingt. Die Landsorten sind so mannig- 
fach, dab sie gar nicht mit denjenigen in West- 
europa zu vergleichen sind. Gew6hnlich be- 
stehen sie aus zwei oder drei versehiedenen 
Weizenarten und 7--8 Variet~ten. Landsorten 

1 p .  ZHLTKOVSKY : O n  w h e a t  c rops  of Georgia..  
Tiflis .I 923 . 


