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(Aus der Landesanstalt Ifir Pflanzenzucht La Estanzuela [Depto. Colonia, Uruguay]). 

Umweltseinwirkungen auf die erblich bedingte Backf~ihigkeit 
einiger La Plata-Hochzuchtweizen. 

(Erste Mitteilung.) 

Von Albert Boerger. 

I. E in l e i tung .  
In dem vor kurzem erschienenen Aufsatz: 

,,Experimentelle Mfillerei und B/ickerei in La 
Estanzuela, der Landesanstalt ffir Pflanzenzucht 
in Uruguay" (Z. Zfichtung A, Febr. 1933) stellte 
der Verfasser eine Berichterstattung fiber die 
hier in Angriff genommene systematische Durch- 
forschung-'-der Zusammenh~inge zwischen den 
unter den Begriff ,,Umweltseinflfisse" fallenden 
Wachstumsfaktoren und dem erblich bedingten 
Eigenschaftenkomplex der Weizenbaekffihigkeit 
in Aussicht. Es war der erste Hinweis auf um- 
fangreiche Forschungsarbeiten, deren Durch- 
ffihrung im Rahmen der meiner Leitung unter- 
stellten Landesanstalt die Einrichtung eines 
eigenen Laboratoriums ffir Experimentelle 
Mfillerei und B~ickerei zur Voraussetzung hatte. 
Der Arbeitsbetrieb dieses Laboratoriums unter- 
steht der Leitung meines langj~ihrigen Mitar- 
beiters, Ing. agr. JOAN BELMONTE FREIXA, der 
die Durchffihrung der zahlreichen Einzel- 
analysen mit gr613ter Gewissenhaftigkeit und 
unter pers6nlicher Beihilfe fortlaufend fiber- 
wachte. Ich entledige reich daher zun:ichst der 
Pflicht, ihm ffir seine Mitarbeit ein Wort 6ffent- 
lichen Dankes hiermit vorweg auszusprechen. 

Die Forsehungsaufgabe an  sich l:iBt sich mit 
wenigen Worten wie folgt kennzeichnen: Eine 
Anzahl yon Weizensorten, vorwiegend La Estan- 
zuela-Hoehzuchten, die als praktisch reine 
Linien ein ffir solche Untersuchungen besonders 
geeignetes, unter biologischen Gesichtspunkten 
weitgehendst gleichm~il3iges Forschungssubstrat 
abgeben, werden unter sonst gleichen Versuchs- 
bedingungen der Einwirkung verschiedener, 
unter den Begriff ,,Umweltseinflfisse" fallender 
Wachstumsfaktoren ausgesetzt. Die in dieser 
ersten Mitteilung zur Ergrterung stehenden 
Einwirkungen der jeweitigen Jahreswitterung 
und gestaffelter Saatzeittermine geh6ren zur 
Gruppe klimabedingter Umweltsfaktoren. Die 
an den Boden als Tr~iger der Wachstumsvor- 
g~inge gebundenen Umweltseinflfisse bilden eine 
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andere Gruppe, deren Er6rterung einer sp~iteren 
Berichterstattung vorbehalten bleibt. 

Alle Untersuchungen fiber die etwaige Ein- 
wirkung yon AuBenfaktoren auf die Backf~ihig- 
keit des Weizens haben dann aber ihren Gegen- 
pol in bestimmten inneren Eigenschaftsk0m- 
plexen, deren Ausstrahlung auf den Ablauf des 
Backvorganges neuerdings mit zweifelsfreier 
Klarheit als erblich erkannt wurde. Allein 
schon die Tatsache, dab genau dieselben Augen- 
faktoren unter v611ig gleichen Versuchsbe- 
dingungen bei den verschiedenen .nachfolgend 
einzeln aufgeffihrten La Plata-Weizen sorten- 
bedingte, mehr oder weniger ausgepr~igte Ein- 
wirkungsverschiedenheiten hervorriefen, ist eine 
naheliegende Best~itigung ffir die eben erw~ihnte 
,,Vererbung" der Backf~ihigkeitseigenschaften, 
die dementsprechend auch grunds~itzlich nicht 
mehr angezweifelt wird. Ganz richtig begrenzt 
aber M. P. NEU~ANN (Landw. Jb. 74, 25o) von 
vornherein die dahingeh6rige Begriffsbildung 
mit dem Hinweis auf die Wandlungsf~ihigkeit 
der Kornsubstanz w~hrend des Backvorganges 
(durch Quellung, Verkleisterung, Komplex- 
spaltung usw.), eine Wandlungsf/ihigkeit, die 
eben genotpyisch so Iixiert sein mfisse, dab sie 
mit den Bedingungen harmoniere, die bei der 
Technik des Backvorganges eine Rolle spielen, 
damit yon einer ,,Vererbung" der Backf/ihigkeit 
gesprochen werden k6nne. Meine eigene, in der 
schon erw~ihnten Ver6ffentlichUng festgelegte 
bejahende Stellungnahme zur Frage der Back- 
f~ihigkeitsvererbung beim Weizen Iindet in den 
neueren Literaturangaben zu diesem Gegenstand 
weitgehende Best~tigung. Gerade diese Frage 
ist nun aber fiir Zfichterkreise yon besonderer 
Wichtigkeit, weil j a so erst die enge Verknfipfung 
des Backf~ihigkeitsproblems mit pflanzenzfich- 
terischer Arbeit und Forschung gegeben ist. 

Ich betonte im gleichen Zusammenhange 
dann aber auch die Rfickwirkung dieser Ge- 
gebenheiten auf Forschungsaufgaben nach Art 
der hier vorliegenden. Denn wenn einerseits 
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die Bindung mtillerei- und bgckereitechniseher 
Wertigkeit an die Erbmasse als zweifellos fest- 
stehend angenommen werden muB, so besitzen 
wir umgekehrt nun in dem biologisch denkbar 
gleichf6rmigsten Material der reinen Linie ein 
Substrat, das eine systematische Durchforschung 
verschiedener Backf~ihigkeitszusammenh~inge 
zum ersten Male auf einigermagen gesicherter 
Grundlage erm6glicht. Es sei dabei ausdriicklich 
daran erinnert, dab auch bei Kreuzungen yon 
Selbstbefruchtern, selbst in den F~illen, wo man 
die verschiedenen F-Generationen ohne eigent- 
liche Auslesearbeit fortgesetzt restlos zum Anbau 
bringt (Rgmsche), die Zahl der Homozygoten 
verh~iltnism/il3ig schnell zunimmt. Sobald aber 
erst Individualauslese einsetzt, die jau .  a. auch 
baldige ,,Konstanz" im Vermehrungsnachbau 
der Eliten zum Ziel hat, ergibt sich bald schon 
der Homozygotismus einer praktisch reinen 
Linie. In der Mehrzahl der F/ille genfigen zehn 
aufeinanderfolgende Individualauslesen unter 
Kreuzungsnachkommensehaften, um zu einer 
Typenausgeglichenheit zu gelangen, die es ge- 
stattet, yon einer solchen praktisch reinen Linie 
zu sprechen. 

Ffir die zu den hier erSrterten Backf~ihigkeits- 
untersuehungen herangezogenen Hochzucht- 
weizen trifft das Gesagte zu, so dab also die 
Voraussetzungen gegeben waren, auf Grund 
derer eine ziffermn~iBig genaue Ermittlung des 
Gradumfangs der Umweltseinflfisse auf das in 
der Erbmasse zusammengefagte feste Gefiige 
praktisch reiner Linien erfolgte. Die an sich 
klima6rtlich bedingten Versuchsergebnisse haben 
also auch fiber den Rahmen des La Plata- 
Gebiets hinaus grunds~itzliche Bedeutung als 
Beitrag zur weiteren Erhellung des Grenz- 
gebietes vom gegenseitigen Kr~iftespiel zwischen 
der konstanten Kraft erblich bedingter mfillerei- 
und b~ickereitechnischer Wertseigenschaften des 
Weizens und den jeweilig wechselnden, yon 
Standortsbesonderheiten bedingten Umwelts- 
einwirkungen. 

Der K1/irung dahingeh6riger Zusammenh~inge 
widmete M. P. NEUMA•N die in den Landw. Jb. 
74, 181--317, erschienene umfangreiche Arbeit: 
,,b'ber den EinfluB der Sorte und der Wachs- 
tumsbedingungen auf die Backf/ihigkeit des 
Weizens". Wenn aueh ftir NEUMANN auf Grund 
der unter seiner Oberleitung durchgeftihrten 
Versuche, bei denen ganz planm~iBig Sorte und 
Umgebung variiert wurden, kein Zweifel blieb 
daran, ,,dab die Backf/ihigkeit e inde r  Sorte 
eigentiimliches Merkmal von erblicher Best~in- 
digkeit ist", so zeigten andererseits aber eben 
dieselben Untersuchungen auch die Wirkung der 

Umweltseinfliisse. NEUMANN betont ausdrfick- 
lich, dab dieselben von so grogem Ausmag sein 
k6nnen, dab der Sorteneharakter im Einzelfalle 
stark fiberdeckt wird und spricht geradezu yon 
einer ,,Zurfickdr~ngung der genotypischen 
Kr~ifte". So ergibt sich denn ein fortlaufend 
zunehmendes reges Interesse an einer m6glichst 
genauen Scheidung zwischen Sorteneigen- 
schaften und Umweltseinflfissen der j eweiligen 
Jahresernten des Weizens. Die in La Estanzuela 
durchgeffihrten experimentellen Ermittlungen 
sind als Beitrag zur planm~iBigen Erforschung 
dahingeh6riger Zusammenh~inge gedacht. 

Es wiirde uns fiber den Rahmen dieser Ab- 
handlung hinausffihren, wollte ich Einzelheiten 
fiber die als Richtschnur dienende Versuchs- 
methodik unseres Versuchsfeldbetriebes wie 
auch fiber die Untersuchungsmethoden unseres 
Mfillerei- und B~ickerei-Laboratoriums hier 
wiedergeben. Ich begn/ige mich mit dem vor 
allem ffir Spezialinteressenten geltenden Hin- 
weis auf dahingeh6rige Sondermitteilungen. 
fJber die auf La Estanzuela zur Anwendung 
kommende Versuchsmethodik unterrichtet unter 
vorwiegend theoretischen Gesichtspunkten die 
Abhandlung yon GUSTAV J. FISCHER: ,,Experi- 
mentaeidn Agricola. Cuarta Contribucidn al 
Estudio de sus Problemas" (Rev. de la Facultad 
de Agronomfa, Oct. de 1929, Montevideo). Nach 
der praktisehen Seite bin wird sie erg~inzt durch 
die entsprechenden Abschnitte meines 1928 in 
Montevideo erschienenen Buches ,,Observaciones 
sobre Agricultura". Eine bis ins Einzelne ge- 
hende Gesamtdarstellung der ffir unser Labo- 
ratorium bislang Richtung weisenden Arbeits- 
methoden ffir experimentelle Miillerei und 
B~ickerei findet sich in dem vor einigen Jahren 
von Ing. QuiM. Henry D'ANDRs in der Univer- 
sit,it La Plata, Facultad de Agronomfa, gehal- 
tenen Vortragszyklus: ,,Conferencias sobre Mo- 
lineria y Panificacidn" (Rev. de la Facultad de 
Agronomfa de La Plata, Tomo XVII, 2, 1927). 
Dem europ~iischen Interessentenkreise ohne 
weiteres erreichbar ist dann aber auch D'ANDRES 
ktirzere Abhandlung zu diesem Gegenstand: 
,,Appr6ciation de la ,,Valeur Boulang6re" des 
bl6s cultiv6s en Argentine" (Bull. Assoc. internat. 
S61ectionm Plantes Paris 4, 161). 

Unsere Aufgabe besteht lediglich in der aus- 
zugsweisen Berichterstattung fiber die in mehr- 
j~ihriger Arbeit erzielten Versuchs- und Analysen- 
ergebnisse. Die leicht zur Unfibersichtlichkeit 
fiihrende Ffille umfangreicher Zahlentabellen, 
wie dieselbe bei liickenloser Wiedergabe s~imt- 
licher analytischer Einzelergebnisse unvermeid- 
lich ist, begrfindet ohne weiteres das Bed/irfnis 
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nach fibersichtlicher Zusammenfassung de s 
Wesentlichen. Diesem, im Zuge der Zeit lie- 
genden Streben nach Vereinfachung und Syn- 
these Rechnung tragend, fassen D'ANDR~ und 
seine Schiller BELI~ONTE und ALBIZZATI eine 
Reihe yon Einzelbefunden bSckerei- und mfillerei- 
technischer Ermittlungen unter den Begriffen 
,,Backwert" und ,,Mahlwert" zusammen. Beide 
Begriffe bzw. Werte stellen somit das End- 
ergebnis einer Hilfsrechnung dar, wobei jeder 
einzelne der in der Analyse gefundenen Werte 
mit einem Koeffizienten multipliziert wird, 
dessen Gr6ge in Beziehung steht zu der Bedeu- 
tung, die man dem betreffenden Analysenwert 
beimigt. Eine genaue Zusammenstellung der 
dahingeh6rigen Rechnungsvorggnge findet sich 
in der soeben zitierten Arbeit D'AXDR~S im 
Bull. Assoc. internat. S61ectionn. Plantes 4, 
I71/172. Ffir die Beurteilung der Weizenquali- 
t~it auf Grund dieser zusammengefagten Be- 
wertung gilt die Zahl 95 als Mindestgrenze Iiir 
einen ,,annehmbaren" Mahlwert und 85 ffir den 
Backwert. Der Gebrauchswert, nach der Formel 
Mahlwert • Backwert:2 errechnet, entbehrt 
dementsprechend mehr noch als die genannten 
Einzelkomponenten einer wissenschaftlichen An- 
forderungen standhaltenden Bestimmtheit und 
ist daher, well er leicht errechnet werden kann, 
zwecks Entlastung der nachfolgenden Tabellen 
fortgelassen. 

So erwiinscht die eben erw~hnten, rein rech- 
nerisch ermittelten Sehlugwerte f/ir einen 
orientierenden igberbliek fiber den praktischen 
Gebrauchswert bestimmter Weizen sein mSgen, 
sie bedfirfen doch bei anspruchsvollen wissen- 
schaftlichen Untersuchungen der Erg~inzung 
durch kritisch vergleichende Hinzuziehung eini- 
ger der wichtigsten Einzelkomponenten der 
Gesamtanalysen. Dementsprechend begnfigt 
auch D'ANI)I~ selbst sich in seinen zur VerSffent- 
lichung gebrachten Zahlentabellen nur aus- 
nahmsweise mit der blogen Wiedergabe der 
erw~ihnten zusammenfassenden Schlugwerte. Je 
nach dem besonderen Zweck der Ver6ffentli- 
chung erg~nzt er dieselben in zwangloser Aus- 
wahl durch Hinzufiigung analytischer Einzel- 
werte. In unserem besonderen Falle handelt es 
sich nun darum, ffir die Wertsbeurteilung der 
in Frage kommenden Weizen einen befriedigen- 
den Mittelweg zu finden zwischen der verwirren- 
den Unfibersichtlichkeit s~imtlicher Analysen- 
werte und der allzu weitgehenden Vereinfachung 
durch Wiedergabe nur der Schlulgwerte, da 
diese ffir eine kritische Stellungnahme zu der 
aufgeworfenen Frage nicht ausreichen. 

Unter solchen Gesichtspunkten sind die nach- 

folgenden Zahlentabellen zusammengestellt. 
Wenn auch die Tabellenwerte an der Hand der 
jeweiligen Reiheniiberschrift im allgemeinen 
ohne weiteres verst~indlich sein dfirften, so sind 
doch ffir einige der Zahlenreihen die nachfol- 
genden erl~iuternden Zusatzbemerkungen am 
Platze. Die ,,Mehtergiebigkeit" bezieht sich auf 
vorgereinigten Weizen yon I5% Feuchtigkeits- 
gehalt. Die ,,Farbstufe" wurde bestimmt unter 
Benutzung einer yon The Tintometer, Ltd. 
Salisbury (England) hergestellten Apparatur, 
deren Gebrauchsanweisung ffir die Farbwerts- 
ermittlung maggebend ist, und zwar sowohl ffir 
das Mehl wie ffir die Brotkrume, wobei das 
,,Weig" yon reinem Calciumsulfat als Vergleichs- 
magstab gilt. Der ,Wasseraufnahme" der Teige 
wird bei der Gesamtbeurteilung der Backf~ihig- 
keit besondere Bedeutung beigemessen. Wenn 
aueh im allgemeinen ein hohes Wasseraufnahme- 
vermSgen die Biickereiwertigkeit erhSht, so gibt 
es doch auch Ausnahmen yon dieser Regel, wie 
beispielsweise der in den Zahlentabellen mit- 
aufgeffihrte argentinische Weizen ,,Lin Calel". 
Das WasserfassungsvermSgen dieses Weizens 
ist so ausgepr~igt, dab e in  direkter Wasser- 
fiberflul3 aufgenommen wird, der dann w/ihrend 
der Teiggiirung wieder austritt, wodurch die 
Brotqualit~it sich verschlechtert. Eben auf 
diese Besonderheit des Lin Calel stfitzen 
sich die in meinem schon genannten Aufsatz 
der Z. Zfichtung A erw~ihnten, yon BELMONTE 
~nd FISCHER durchgeffihrten experimentellen 
Untersuchungen fiber die Ver~inderung der Back- 
fiihigkeit in Mischungen yon Mehlen mit ent- 
gegengesetzten b/ickereitechnischen Eigenschaf- 
ten. Das absolute ,,Brotvolumen" entspricht 
einer Mehlmenge yon ioo g und wird ebenso wie 
die ,,Struktur" der Brotkrume 24 Stunden 
nach dem Backen ermittelt, wobei die gefun- 
denen Qualitfitswerte mit den wiedergegebenen 
Zahlenreihen gleichsinnig verlaufen. Bei der 
Beurteilung sowohl der 5ulgeren wie der inneren 
Wertmerkmale des Brotes ist die vom American 
Institute of Baking aufgestellte Punktierung 
(Score) maggebend. Dem Brotvolumen migt 
man mit Recht allgemein eine besonders hohe 
Bedeutung bei. Es erschien mir daher ange- 
bracht, auger dem Relativwert ffir das spezifi- 
sche Brotvolumen wenigstens einen der beiden 
bier ermittelten absoluten Werte ffir den Raum- 
inhalt (einer auf Mehl, der andere auf Teig be- 
zogen) in die Tabelle aufzunehmen. 

Der prozentische ,,Klebergehalt" hat an seiner 
friiheren Bedeutung eingebiigt, seitdem die 
Forschungen der jfingsten Zeit den Beweis daftir 
erbrachten, dab die Wertigkeit der Weizen welt 
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mehr v o n d e r  Qualit~it als yon der Quantitgt 
des Klebers abhSmgen. Die Xleber-,,Qualitiit" 
aber spiegelt sich im Endergebnis des Back- 
versuchs und damit ffir uns im ,,Backwert" 
wider, wenn auch anderweitig die entspreehen- 
dell Werte eigens ermittelt werden. Ich wollte 
aber auf die Wiedergabe der Zahlenwerte fiir 
Klebergehalt sehon deshalb nicht verzichten, 
weft die Feuchtkleberbestimmung wegen ihrer 
!eichten Durchffihrbarkeit gerade in den Kreisen 
der Praxis nach wie vor weit verbreitet zur An- 
wendung gebracht wird. Und bezfiglich des 
Trockenklebers handelt es sich um einen 
(ffeilich nur grob angengherten) physikalischen 
Xontrollwert des chemisch ermittelten Mehl- 
Proteingehalts. 

Die Zweckdienlichkeit yon Zahlenangaben 
fiber Kornertrag und Qualit~it als erg~inzende 
physikalische Wertmerkmale analytischer Er- 
mittlungen gestaltet sich zu einer unumg/ing- 
lichen HilfsmaBnahme zwecks urs~ichlicher Er- 
klgrung auffiilliger, aus dem Rahmen der ge- 
wohnten bzw. billigerweise zu erwartenden Er- 
gebnisse herausfallenden SchluBwerte fiber 
Mfillerei undBgckerei. SolcheFglle liegen gerade 
in tier uns hier beschgftigenden Untersuchung 
verhgltnismgBig h~iufig vor. Denn der Umwelts- 
faktor ,,spgte Saatzeit" beeinfluBt nicht nur 
dell Ertrag, sondern auch die Beschaffenheit des 
Korns in so nachhaltiger Weise, dab ein mehr 
oder weniger hoher Prozentanteil yon Schrumpf- 
korn nnvermeidlich ist. Es bedarf keiner be- 
sonderen Erw~ihnung, dab in solchen F~illen so- 
wohl das Tausendkorngewicht und vor allem 
das Volumgewicht tier entsprechenden Weizen 
niedrige Werte aufweisen mfissen. Die in der 
Tabelle verzeichneten Fglle besonders niedriger 
Mehlausbeute und dementsprechend geringer 
Mahlwertigkeit des Americano 44 d, eines im 
,,Backwert" ganz hervorragenden Weizens, 
linden somit durch Hinzuziehung gerade der- 
artiger auf das Korn als solches sich beziehender 
Zahlenangaben ihre sofortige Erklgrung. In 
solchen und wohl auch in manchen anderen 
F~llen hat also die im Getreidehandel nach wie 
vor an erster Stelle stehende Praxis der Weizen- 
bewertnng nach Volumgewicht durchaus Be- 
rechtigung. 

Im fibrigen ist allerdings die Frage hinsichtlich 
der Beziehungen des Backwerts zu den handels- 
iiblichen Wertmerkmalen des Kornes gerade auf 
Grund der neuesten Untersuchungen zu diesem 
Gegenstand unklarer denn je. Denn wenn auch 
die Praxis des Getreideverkehrs die physika- 
lischen Konstanten des Weizens und den Kleber- 
gehalt rein,,geffihlsm/iBig und erfahrungssicher", 

wie NEUMANN (a. a. O. S. 244) sich ausdrfickt, 
in unmittelbare Beziehung zur Backf/ihigkeit 
setzt, so haben doch seine eigens zur Klgrung 
dieser Frage durchgeffihrten Untersuchungen 
keineswegs zu eindeutigen Entscheidungen ge- 
ffihrt. Nachdem er in demselben Zusammenhange 
ausdrficklich darauf hinweist, dab der Backwert 
bei heterogenem Vergleichsmaterial, also bei 
Weizen verschiedener Herkunf t ,  Entwicklung 
und Abstammung, ganz zweifellos den Faktoren 
Volumgewicht und Klebergehalt als Ausdruck 
der stoffiichen Entwicklung folge, erkl~irt er an- 
schlieBend ebenso klar und bestimmt, dab diese 
Beziehung bei Weizen geringeren Unterschieds 
sich bis zu negativem Vorzeichen verwische. In 
den seiner Besprechung zugrunde liegenden um- 
fangreichen, 1927, 28 und 2 9 durchgeffihrten 
Versuchen wurden diese Zusammenh~inge be- 
sonders eingehend behandelt, weil ,,zum ersten 
Male" - -  wie NEUMANN eigens betont - -  ,,ein 
solch fein aufgeteiltes, einheitliches Versuchs- 
material zur Aufkl~irung dieser iiberaus wichtigen 
Verh~iltnisse vorlag". Sobald man nun die als 
Wertfaktoren geltenden Konstanten zum Back- 
wert in Beziehung setzte, wurde ,,mit gr613ter 
Entt~iusehung" nur die vollst~indige Unstimmig- 
keit der irgendwie sicherlich bestehenden Zu- 
sammenh~inge zwischen den untersuchten Kon- 
stanten und der Baekf~ihigkeit festgestellt. 
NEUMANN~ Resigniertheit fiber diesen Ausgang 
der Arbeiten findet sich noch gesteigert in fol- 
gendem Satz: ,,DAB aber auch nicht die geringste 
Ordnung in die Zahlenwerte der Beschaffenheits- 
merkmale und B~iekereiwerte zu bringen sein 
wfirde, wie tats~chlich festgestellt werden 
muBte, war nicht vorauszusehen". Und trotz- 
dem er die dahingeh6rige Gedankenreihe ab- 
schliel3t mit  der Bemerkung, dab bei der Back- 
I~ihigkeit eben noch andere als die stofflichen 
Merkmale eine bestimmende Rolle spielen, hfilt 
er daran fest, dab die erw~ihnten Konstanten 
niehtsdestoweniger ihre Bedeutung zur Charak- 
terisierung des Materials behalten. Denn wenn 
auch der Klebergehalt die Backfiihigkeit nicht 
unmittelbar entscheidet, ,,so ist es bestimmt 
nicht gleichgfiltig, ob ein kleberreiches oder 
kleberarmes Mehl zur Verarbeitung vorliegt." 

Ich habe mit absichtlicher Ausftihrlichkeit auf 
diese Untersuchungen NEUMA~'Ns hingewiesen, 
zun~ichst aus grunds~itzlichen Erw~gungen, da 
es sich um die ersten Versuche zur Aufkl~irung 
dieser, sowohl ffir den Landbau und Handel wie 
ffir die Mfillerei und B/ickerei gleich wichtigen 
Zusammenh~nge handelt. Dann aber enthalten 
gerade diese mit einem aul3ergew6hnlichen Auf- 
wand an geduldiger Forscherarbeit durchge- 
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ffihrten Untersuchungen eine wertvolle Best/i- 
tigung der inzwischen immer allgemeiner sich 
durchsetzenden Erkenntnis, dab die bisherigen 
Methoden des Weizenhandels nach Hektoliter- 
gewicht, wobei seitens der Mfillerei auch der 
Klebergehalt noch Berticksichtigung finden mag, 
reformbedfirftig ist. I m  SchluBabschnitt meines 
schon erw~ihnten Beitrags zur Jubil~iumsnummer 
der Z. Z/ichtung A machte ich einige Angaben 
fiber die im La Plata-Gebiet  z .Z.  bestehenden 
Bestrebungen, die durch experimentelle Mfillerei 
und B~ickerei gewonnenen Aufschlfisse fiir die 
Standardisierung der Erzeugnisse und damit  
Hand  in Hand  gehend ffir die Verfeinerung der 
Handelsgepflogenheiten nutzbar  zumachen.  Und 
damit  k6nnen wir nun ohne weiteres an die zur 
Er6rterung stehende erste Teilfrage unseres 
Gesamtproblems herantreten. 

2. Die  E i n w i r k u n g  
de r  j e w e i l i g e n  J a h r e s w i t t e r u n g  a u f  die  

W e i z e n b a c k f ~ h i g k e i t .  

DaB die Jahreswitterung in jedem Falle auf 
die WeizenquMitfit mehr oder weniger nachhaltig 
einwirkt, ist eine so selbstverstfindliche Tat-  
sache, dab darfiber kein Wort  gesagt zu werden 
braucht. Denn so unklar nach wie vor die Ein- 
zelheiten der urs~ichlichen Zusammenh~inge 
zwischen dem Backwert und den tiblichen Werts- 
merkmalen des Korns sein m6gen, fiber den 
Einflul3 der Jahreswitterung atff die physikali- 
schen Konstanten,  unter denen in diesem Zu- 
sammenhange das Hektolitergewicht an erster 
Stelle zu nennen w~ire, besteht grunds~itzlich 
keinerlei Zweifel. Die bloge {3berschrift dieses 
Abschnitts k6nnte daher dem Fachmann als 
allt~igliche Plattheit  erscheinen, wtirde man 
nicht durch erl~iuternde Zusatzbemerkungen den 

Sinn der gestellten Aufgabe deutlicher um- 
schreiben bzw. die ZMsetzung klarer und enger 
fassen. 

Und in der Tat  soll dieser Abschnitt  lediglich 
die besondere Aufgabe erffillen, die unterschied- 
liche Wirkung der jeweiligen Jahreswitterung 
auf die an sich festgeftigte Erbmasse der ein- 
zelnen zur Untersuchung stehenden praktisch 
reinen Linien yon La Plata-Weizen zur Schau 
zu stellen. Aus eben diesem Grunde wurde ftir 
die Herstellung des Schaubildes blog der ,,Back- 
wert",  in dem ja trotz der vielen in der Sache 
liegenden Schwierigkeiten und mancher Un- 
klarheiten alle zur Backf/ihigkeit in Beziehung 
stehenden Wertseigenschaften des Weizens auf 
einen einheitlichen Nenner gebracht sind, Ms 
alleiniger Gesichtspunkt ffir die Linienffihrung 
der Diagramme herangezogen. Doch selbst so 
wtirde man mit  Recht die Zweckdienlichkeit, 
j a sogar die Ernsthaftigkeit  der Fragestellung 
in Zweifel ziehen, wenn nicht Nebenumsti~nde 
vorl/igen, die diese Darstdlung aus dem Rahmen 
de.r Alltiiglichkeit herausheben. 

Als in dieser Hinsicht entscheidenden Neben- 
umstand nenne ich zun~ichst die Tatsache, dab 
eine unmittelbare Beeintrfichtigung der Korn- 
qualit/it durch Regengfisse nach dem Schnitt, 
was man normalerweise ja an erster Stelle als 
,,sch~idigende Jahreswit terung" auffaBt, Ifir die 
hier zur Er6rterung stehenden Versuchsfeld- 
weizen nicht vorliegt. Man k6nnte sogar noch 
welter gehen und sagen, dab eben diese, vor- 
wiegend auf Regengiisse nach dem Schnitt 
zurfickzufiihrende Herabminderung der Back- 
fiihigkeit durch die , ,Jahreswitterung" den vor- 
erw/ihnten Gemeinplatz darstellt, den zu be- 
treten eben nur unter Obwalten besonderer 
Umst~inde ffir die Forschung ang~ngig sein mag. 

Tabelle 1: M i t t e l w e r t e  f i b e r  T e m - ) e r a f u r  ~tnd F e u c h t i g k e i t  in  L a  E s t a n z u e l a .  

Monat 

Januar 
Februar 

M/irz 
April 
Mai 
Juni 
Juli 

August 
Sept. 

Oktober 
Nov. 
Dez. 

Jahresw. 

Mittlere Temperatur 
C ~ 

I 1931 1929 ] 193 ~ 

24,05[ 23,09 
22,86 23,20 
2o,16:19,77 
I8,69 17,92 
I2,28 I 14,24 
9,29 13,72 

IO,II 8,86 
lO,88 9,I 7 
13,32 I3,-- 
14,85 13,21 
18,91 18,58 
22,I9 22,-- 
15,71 17,24 

23,I8 
23,47 
21,81 
16,4o 
IO,I8 
8,81 
9,37 

lO,76 
11,71 
16,85 
16,96 
20,29 
15,82 

1915/32 1929 

23,i6 26,I 
22,72 95,4 
20,75 23,8 
17,26 33,I 
13,o2 68,7 
9,72 91,3 
9,89 47,9 

lO,79 2,2 
12,8o :09,0 
14,88 86,8 
18,55 83,7 
21,42 67,0 

- -  ~35,o 

Gesamtmittel : 16,9.5 

Regenmenge 
mm 

193 ~ 1931 1915/32 

1 lO, 3 161,6 94,5 
II7,3 i 46,o 8o,4 
i91,8 2 6 , 8  lO3,1 
119,I I 98,3 II3,I 
204.81 22,2 85,2 

90,9 41,5 70,7 
29,7 45,I 55,2 
36,2 123,3 76,3 
63, ~ 33,3 91,7 
25,2 88,7 56 3 

I36,I i 209,2 lO%1 
15~ 76'I I 90,0 

1274,7 973,I ] 

1025,8 

Relative Feuchtigkeit 

1929 193 o 

57,8 71,6 
66,I 75,2 
70,0 81,6 
74,9 91,5 
83,4 96,5 
87,1 94,4 
9o,2 94,6 
84,9 92,2 
81,1 81, 4 
82, 5 78,5 . 
70,3 79,I 
64, 5 86,o 
76,9 85,2 

1931 1915/32 

87,I 69,9 
83,0 74,2 
72,4 78,2 
82,4 83,7 
82,5 86,6 
87,I 88,9 
87,6 88,7 
90,6 84, 7 
80,8 83,0 
78,2 78,8 
74,4 74,3 
67 9 69, I 
81,2 

8 0 , 0  



1 5 0  B O E R G E R  : Der Ziichter 

Solche direkte Sch~tdigungen des Weizenkorns 
nach erfolgtem Sehnitt kommen ffir die in dieser 
Untersuchung angeffihrten Weizen nun aber 
iiberhaupt nicht in Frage, weil n~imlich die 
Weizenbunde der betreffenden Versuchspar- 
zellen sofort nach dem Schnitt durch sorgf~iltiges 
Uberdecken mit Segeltuchplanen gegen Regen 
geschiitzt wurden. Dementsprechend hat also 
der Begriff , ,Jahreswitterung" ftir unseren Fall 
eine engere Umgrenzung. Nit anderen Worten, 
die Zielsetzung unserer Untersuchung wird be- 
stimmter, insofern vorwiegend (,,ausschlieBlieh" 
wiirde zu viel gesagt sein) die Witterungseinflfisse 
w~ihrend der eigentliehen Vegetationsperiode 

<- > 

,,~ z z r J I  

~panne de/" ext ,"emen M a x i m a  und Minima 

p~ ~ milflepen ~ u 

" I  2E1K'K 1V Vil FJll 2K.!E ~IITt~ I ][ J g  lY  t r FI VAgYAEI~XLIkr ~ I l ~ r  i Y  t r IV I~FIKI  X ~'~l~ gO 
F'- "-'T ~ r - w - T - r - - r ~  

1 

I 
iI 
LI  

i 
i 

3O I! !vT.,,,,,! 
,, ! 

I 

Abb. I .  Temperaturen und Regenmengen in Dekaden. 

|1 
II 
I I  

des Weizens in Frage kommen. Unter ihnen 
wiederum diirfte der Witterungsverlauf w~ihrend 
der Reifezeit van ausschlaggebender Bedeutung 
sein fiir die innerhalb des erblich bedingten, also 
m6glichst einheitlichen Substrats der betreffen- 
den reinen Linien sich vollziehenden Ver~inde- 
rungen, die dann in den auszugsweise zusammen- 
gestellten Zahlentabellen wie auch im Schaubild 
sich widerspiegeln. 

Die Darstellung dieser Zusammenh~inge ge- 
winnt aber noch weiter an Interesse im Hinblick 
auf den anderen Nebenumstand, dab der 
Witterungsverlauf wS~hrend des Reifevorgangs 
193o/31, einschlieglich der ja schon unter Segel- 
tuchplanen sich vollziehenden Nachreife, ein 

fast tropisches Gepr~ige zeigte. Feuchtigkeits- 
fibersiittigte schwiile Luft bei hohen Tempera- 
turen und h~iufigen Niederschliigen kennzeichnen 
den angedeuteten Witterungscharakter, der be- 
kanntlich ftir das tropische Tieiland typisch ist. 
DaB aber 193o/31 der Reifevorgang der an die 
sommerlich heiBe, trockene Yampas-Ebene an- 
gepaBten La Ylata-Weizen ausnahmsweise unter 
durchaus tropen~ihnlichen Witterungsbedingun- 
gen sich vollzog, bedeutet zweifellos einen Neben- 
umstand, der dem Faktor ,,Jahreswitterung" 
im Rahmen dieser Untersuchung einen beson- 
deren Sinn gibt. 

Und da es Iiir den nunmehr klar umschrie- 
benen besonderen Zweck 
dieser zusammenfassenden 
Berichterstattung lediglich 

i ~  darauf ankommt, den 
oe Grundcharakter der Korn- 

ertrag und Qualit/it des 
Weizens bestimmenden 
Jahreswitterung darzu- 

1o stellen, hielt ich die im 
hierher geh6rigen Schaubild 

L 

wiedergegebene dekaden- 
16o weiseZusammenfassungder 

- - m m  Temperaturen und Nieder- 
m sehlagsmengen ffir ange- 

- -  12o bracht (Abb. I). Das damit 
zugleich berficksichtigte 

- -  ,oa Streben nachVereinfachung 
war auch ftir die als Er- 

- - 8 0  g~inzung beigegebene Zah- 
80 lentabelle mal3gebend. Die 

st~irker betonten Anormali- 
~o tiiten des Witterungsver- 
~o laufs (worauf es in unserem 

Fall j a durchaus ankommt) 
o heben sich deutlich genug 

van den entsprechenden 
Durchschnittswerten 1915 

bis 1932 ab, um auch auf diese Weise den fast 
tropischen Grundcharakter der Reifeperiode 
193o/31 erkennen zu lassen. Der mit der Lesung 
und Deutung meteorologischer Schaubitder ver- 
traute Leser erkennt dieses Grundgepr/ige des 
Witterungsverlaufes dann aber mit Leichtigkeit 
auch aus Zu- und Abnahme der dekadenweise 
zusammengefaBten Spannen der extremen und 
mittleren Maxima und Minima. Fiir die beiden 
letzten Dezember-Dekaden 193o wie auch fiir die 
anschlieBende erste Januar-Dekade 1931 ent- 
nimmt man aus den fraglichen Spannen ,,fencht- 
warmes Wetter",  was dann durch die dahin- 
geh6rigen Niederschlagsverh~ltnisse best/itigt 
wird. 
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Ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, 
geniigt es ffir unseren besonderen Zweck zu- 
sammenfassend festzuhalten, dab hinsichttich 
der Weizenqualit~it die Witterung 1929/3o mit 
der Note ,,befriedigend", 193o/31 mit ,,schlecht" 
und 1931/32 mit ,,gut" bedacht werden kann, 
was vor atlem auf Grund des tatsichlichen Er- 
gebnisses unserer Backversuche als der Wirk- 
lichkeit entsprechend festgelegt werden daft. 
Wenn somit welter unten im Abschnitt 3 fiir 
drei untereinander verschiedene, hinsichtlich der 
Erbmasse jedoch ~ul3erst gleichm~iBige Hoch- 
zuchtweizen La Estanzuelas dreij~ihrige Durch- 
schnittswerte der in den Tabellen sich 
findenden Zahlenreihen gebildet wurden, 
so gewinnt deren Beweiskraff noch weiter 
im Hinblick auf die Tatsache, dab eben 
ein mittelmil3iges, ein schlechtes und ein 
gutes ,,Qualititsweizen"-Jahr an der 
Durchschnittsbildung beteiligt sind. 

Die Einwirkung des Faktors ,,Jahres- 
witterung" auf die unter den General- 
nenner ,,Backwert" gebrachte Gesamtheit 
der die Backfiihigkeit bestimmenden Eigen- 
schaiten l~il3t sich ohne weiteres der Abb. 2 
entnehmen, die uns die Weizen, zwecks 
erh6hter Ubersichtlichkeit in 2 Gruppen 
aufgeteilt, vor Augen ffihrt. In Gruppe I 
sind die Backwerte yon 193o/31, des 
qualitativ ,,schlechten" Weizenjahres, mit 
den Backwerten 1929/3o, und in Gruppe II 
mit denen yon 1931 in Vergleich gebracht. 
Auf den ersten Blick erkennt man so 
fiir das ,,schlechte" Jahr 193o/3I den 
verh~ltnismi/3ig geringen Ausschlag der 
Backwertskurven f/Jr das den verschie- 
denen Saatzeitperioden entnommene Ma- 
terial. Auf die auch in dieser Darstellung 
unverkennbar zum Ausdruck kommende 
Eigenschaft unseres ,,Larrafiaga", bei sp~i- 
terer Aussaat h6here Backwerte zu geben, 
komme ich iln nichsten Abschnitt noch zur/ick. 

Im fibrigen ergeben sich folgende Fest- 
stellungen : 

I. Fiir die in beiden Gruppen enthaltenen 
/ilteren Hochzuchtweizen La Estanzuelas, Ame- 
ricano 44d, Larrafiaga und Acd I1, liegt der 
Backwert ffir die frtihe Saat I931/32 gleichsinnig 
mit den in Gruppe II aufgeffihrten Neuziich- 
tungen Centenario Porvenir und Renacimiento 
unter dem entsprechenden Weft ffir 193o/3I. 
Ftir Gruppe I ergibt sich (mit Ausnahme von 
Acd II) das gerade Gegenteil, einschlieBlich auch 
de rnu r  dieser Gruppe angeh6rigen argentini- 
schen Weizen 38 M. A. und Lin CaM. Inwieweit 
allerdings dabei der Witterungsverlauf im 

einzelnen eingewirkt hat, ist nicht mit Bestimmt- 
heit zu sagen: 

2. Die H6chstwerte fiir Backfihigkeit liegen 
fiir das Jahr 1929/3o (abgesehen vom schon als 
Ausnahme genannten Larrafiaga) bei der Juni- 
saat, wohingegen fiir 1931/32 in dieser Hinsicht 
die Julisaat (mit Ausnahme des Renacimiento) 
obenan steht. 

3. Der Faktor ,,Jahreswitterung" beeinfluBt 
den ,,Backwert" bei den untersuchten Weizen 
in den verschiedenen Saatzeitterminen regellos 
in bezug auf Intensit~t und Richtung, und zwar 
nicht nur bei verschiedenen, sondern auch bei 

I 1930/31;1929/30 ~r IS30/31:1931/32 
Saa~eit Smlze# 

Jan~ du// /ll~. Wdzen: mMai d~ni. ldu//" A~ Weizen: ll~ai ,,.. 
110. "-~'=~ ~ 110 / ",,..,, 

. . . . . .  105' . . . . . . .  ~05 
Ame#c~o w e  ~ l  ~ ,  . americana ~ a  ~oo _ d . - -  ~ , 

( 
g S - -  I 95 ~" 
90 I 9 0  
110 llO , 

-/- '= "S 
�9 ~ I00 - -  11 Larranaca '_-'~..~"'" ~" iarm~aga Io0 

~o0 , 
83 85 

LaEal~nzuelag5~ LaEslanzuela 951 ~ - - '~  
' j -  I ] I Acd,, I / 
lld 115 

~'#ena/ ' /o  105 

95 
115 

# Poeveair ~05 / 

90 

, �9 105 v '  21 , . i  
1829130 90 

o o 1930/31 
~ - ~  ma~/az 8~'ai dvnl duH Aug. 

�9 I10 
38 ,41.,q. l o s ' - -  

(ArgenlIMen)100, 
95 
115 

�9 110 
Zm CaM +n, 

( A r g e n h ~ i e n ) ' l ) " o , , ~  

$5 
90 

Abb. 2. Einwirkung der Jahreswitterung auf den Backwert. 

demselben Weizen. Der Verlauf der ,,Back- 
werts"-Kurve bei den alle drei Jahre hindurch 
unter sonst gleichen Versuchsbedingungen zum 
Anbau gebrachten Weizen Americano 44 d, Lar- 
rafiaga und Acd II  zeigt ohne weiteres Verlauf 
und Ausmal3 dieser vorwiegend witterungs- 
bedingten, jahrgangsweisen Unterschiede. 

4. Der fast tropische Witterungscharakter 
wihrend der Reifeperiode 193o/31 hat vor allem 
die Backf~ihigkeit der in der normalen Saat- 
periode (Juni--Juli) angebauten Weizen un- 
gtinstig beeinflul3t. 

Ich betone ausdrticklich, dab vorstehende Zu- 
sammenfassung unter ausschliel31icher Bertick- 
sichtigung der im ,,Backwert" als Generalnenner 
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vereinigten Untersuchungsbefunde erfolgte, so 
dab also im Einzelfalle eine Erg/tnzung durch 
kritische Hinzuziehung einiger der in den 
Zahlentabellen wiedergegebenen Werte zu er- 
folgen Mtte. Allerdings lassen sich bei verglei= 
chender Heranziehung der ffir die Belange des 
Landbaues wie des HandeIs im Vordergrund 
stehenden Zahlenwerte der physikalischen Kon- 
stanten und auch des Klebergehalts keine zwei- 
felsfreien Zusammenh~nge erkennen. M6glicher- 
weise gestatten weitere Fortschritte in den 
Forschungsmethoden an der Hand eines fiber 
lange Zeitr~iume sich erstreckenden Zahlen- 
materials bei entsprechender Beschr~nkung auf 
Teilfragen sp~iter dann in diese ,,irgendwie 
sicherlich bestehenden Zusammenh~inge", yon 
denen NEUMA~ (a. a. O. S. 244 ) spricht, Ein- 
blick zu tun. 

AbschlieBend unterlasse ich nicht darauf hin- 
zuweisen, dab zwischen den argentinisehen, yon 
der Divisidn de Gen6tica Vegetal herausge- 
brachten Zfichtungen 38 M. A. und Lin CaM 
einerseits und allen anderen in den Tabellen und 
Schaubildern aufgeffihrten Weizen andererseits, 
s~imtlich Zfichtungen La Estanzuelas, ein grund- 
s~itzlicher Unterschied hinsichtlich des Vege- 
tationszyklus besteht. W~ihrend die uruguayi- 
schen Weizen, selbstredend mit Gradunter- 
schieden uutereinander, eine grol3e Spannweite 
der Saatperiode aufweisen, verlangen die beiden 
genannten argentinischen Weizen unbedingt 
frfihe Aussaat, um gute Ertr~ige bei befriedigender 
Kornqualit~t bringen zu k6nnen. Der Lin 
Calel-Weizen k6nnte demnaeh physiologisch 
etwa mit stideurop~isehen ,,Winterweizen" ver- 
glichen werden, was ffir den 38 M. A. infolge 
seiner kfirzeren Vegetationsperiode nicht ohne 
weiteres zutrifft. Auf alle F~Ule verlangen j edoch 
beide unbedingt frfihe Aussaat, ein Neben- 
umstand, der bei Beurteilung der in spiiteren 
Saatzeitterminen erzielten Ertr~ige und Qua- 
lit~itswerte yon vornherein in Betraeht zu ziehen 
ist. 

3. Der Einflul3 g e s t a f f e l t e r  Saa t ze i t -  
te rmine .  

Das Problem systematischer Saatzeitver- 
suche hat ffir das La Plata-Gebiet als ein ,,Land 
des ewigen Frfihlings" eine besonders groge 
praktische Wichtigkeit. Dementspreehend ge- 
h6rt diese Aufgabe trotz inzwischen schon 2o- 
j~ihriger Bearbeitung naeh wie vor zum eisernen 
Bestande unserer umfangreichen Versuchst~tig- 
keit. Schon kurz naeh der letzten eingehenden 
Berichterstattung fiber die bis dahin vorliegen- 
den Ergebnisse (,,Observaciones sobre Agricul- 

tura" S. 63--113, Montevideo 1928 ) konnten 
unsere Untersuchungen beim Weizen auch auf 
das Studium des hier zur Er6rterung stehenden 
Backf~ihigkeitsproblems ausgedehnt werden. So 
liegen denn inzwischen Durchschnittswerte der 
Laboratoriumsermitttungen an dem Ernte- 
material der drei aufeinanderfolgenden Jahre 
1929/3o--I931/32 vor, Ernten, die welter oben 
hinsichtlich der Qualit~it Ms ,,befriedigend", 
,,schlecht" und ,,gut" gekennzeichnet wurden. 
Die damit an sich schon gegebene h6here Be- 
weiskraft der Durchschnittsergebnisse steigert 
sich aber weiter noeh im Hinblick auf die Gleich- 
f6rmigkeit des untersuchten Materials, der 
Hochzuchtweizen Americano 44 d, Larrafiaga 
und Acd II, praktisch reine Linien, also eben 
jenes Substrat fiber dessen besondere Eignung 
ffir Forschungsaufgaben nach Art der hier vor- 
liegenden ich reich in der Einleitung bereits 
~[uBerte. 

Der Umstand einer dreij~ihrigen Durchschnitts- 
bildung steigert den Wert unserer Ermittlungen 
dann aber auch weiter noch im Hinblick auf die 
an La Estanzuela-Weizen der Ernte 1924/25 
durchgeffihrten Untersuchungen D'AxDRES, wor- 
fiber er in tier Ver6ffentlichung ,,Trigos de P6di- 
gree Cosecha 1924--25" (Circular No. 568, 
Ministerio de Agricultura, Buenos Aires) be- 
richter. Es ist nicht unwesentlich hinzuzuffigen, 
dab jenes Material unter denselben feldm~13igen 
Versuchsbedingungen - -  yon etwaigen Frucht- 
barkeitsunterschieden des betreffenden Teil- 
stficks unseres Versuchsfelds abgesehen - -  ge- 
wonnen wurde wie die sp/iteren Weizenmuster, 
Einmalige Feststellungen dieser Art sind be- 
kanntlieh mit all den in der Sache selbst liegen- 
den zuf~illigen Unsicherheitsfaktoren so weit- 
gehend belastet, dab man sich vor Verallgemei- 
nerungen hfiten mug und SchluBfolgerungen 
fiberhaupt nicht gezogen werden k6nnen. Dem- 
entsprechend ist es besonders wichtig, nunmehr 
an der Hand der neueren Untersuchungen fest- 
stellen zu kannen, dab einer der damals schon 
untersuchten Weizen, der ,,Americano 44d", 
im dreij/ihrigen Durchschnittsergebnis Ifir den 
Mahlwert eine durchaus gleichsinnig fallende 
Tendenz aufweist. Dahingegen zeigt der Back- 
wert dieses Weizens, der damals, yon der ,,frfihen 
Saatzeit" beginnend, ffir jede der folgenden 
Saatperioden sich verbesserte, in unserem drei- 
j~ihrigen Durchschnitt der sp~ten Saatzeitter- 
mine ein betontes Fallen. Die yon Saatzeit zu 
Saatzeit sich votlziehende Verbesserung der 
Backf~ihigkeit des Larrafiaga, die 1924/25 ganz 
besonders auffgllig war, tritt auch im neuer- 
lichen dreij~hrigen Durchschnitt deutlich aus- 
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gepr~igt in Erscheinung. Der Mablwert, 1924/25 
unregelm~il3ig, zeigt nunmehr in den dreij~ihrigen 
Durchschnittswerten nach anf~inglich leichter 
Zunahme eine in der letzten Saatperiode deutlich 
bemerkbar werdende Neigung nach unten. 
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Abb. 3. Einwirkung der Saatzeit auf die Backf~higkeit des Weizens 
.Americano 44d" .  

Zusammenfassend kann also hinsichtlich der 
Einwirkung gestaffelter Saatzeiten auf Mahl- 
wert und Backwert der drei zur Besprechung 
stehenden Weizen folgendes gesagt werden: 
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Mai duni Jul/ 4ug. 

105 

~14vhlwel4 95 
gaNwer'/ 90 

85 

~ 7o 

6O 

/ : eac# / /de~"  ' - - ' - - - - ' -  ~ ~- - . . . . - .__ .  
% 3O 

N B,o -~ 
.~Pmlein dz/ha /. 5 ........... " ~ " ' - ,  

1,0 

OAI, I~i d'uni Ju// A~ 

Abb.  4- Einwirkung der Saatzeit auf die Backf/iMgkeit des Welzens 
, ,La r r a f i aga" .  

I. Beim ,,Americano 44d" zeigt der Mahl- 
wert yon der ersten bis zur letzten Saatzeit eine 
ausgesprochen fallende Tendenz (Abb. 3). Der 
Backwert dagegen steigt fiir die 2. und 3- Saat- 
zeitperiode an, um in der 4. wieder nachzulassen. 
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Auf die Gegebenheiten der hiesigen Landbau- 
praxis tibertragen heiBt das, dal3 der in der Qua- 
lit~it dell besten Barletta-Weizen zum mindesten 
gleichstehende und vielfach iiberlegene Ameri- 
carlo 44 d (in Argentinien als ,,Universal I I ,  
bekannt) bei Aussaat w~ihrend der , , n o r m a l e n "  
Bestellperiode Juni/Juli seine h6chste Qualit~its- 
stufe erreicht. So decken sich denn in diesem 
Falle die Interessen des Landbaues mit denen 
des B~ckereigewerbes, da die friihere Saatzeit 
nur ausnahmsweise den besten Ertrag brachte, 
normalerweise also mittlere Saatzeiten vorzu- 
ziehen sin& 

2. Ftir den Larrafiaga-Weizen bringen die 
Saatzeitperioden Juni und Juli die H6chstzahlen 
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Abb. 5. Einwlrkung der Saatzeit auf die Backf~ihigkeit des Weizens 

. L a  Estanzuela Acd I I " .  

fiir den Mahlwert (Abb. 4). Die durchschnitt- 
lichen Backwerte hingegen werden in regel- 
m~iBiger Steigerung yon der ersten bis zur 
letzten Saatzeit stufenweise merklich besser. 

3. Beim Weizen , ,La  Estanzuela Acd I I "  zeigt 
der verh~iltnism~il3ig flache Verlauf der Kurven 
auf den ersten Blick einen an sich geringen 
Wirkungsgrad des Umweltfaktors , , S a a t z e i t "  
auf die mtillerei- und b~ickereitechnische Wertig- 
keit (Abb. 5)- Innerhalb dieser Beschr~inkung 
j edoch zeigen Mahlwert und Backwert ein ausge- 
sprochen gegensinniges VerhMten. Die Durch- 
schnittswerte liegen fiir die erste und zweite 
Saatzeitperiode praktisch auf gleicher Stufe, 
steigen dann ftir den Backwert langsam aber 
stetig an und fallen umgekehrt ebenso all- 
m~ihlich wie der Mahlwert. 

Diese Zusammenh~inge, die hinsichtlich der 
vor allem das Miillerei- und B~ickereigewerbe 
angehenden Qualit~itswerte aus den entspre- 

chenden Schaubildern ohne weiteres abzulesen 
sind, bediirfen gegebenenfalls der Kontrolle 
durch Hinzuziehung der in den Zahlentabellen 
enthaltenen entsprechendenEinzelkomponenten. 
Ich schliel3e dann aber diesen Abschnitt mit 
einem Hinweis auf die auch in der Beschriftung 
der Tafel ausdriicklich hervorgehobenen Betange 
von Handel und Landbau. t~s ist bekannt, dab 
deren Interessen nicht immer mit denen der 
Miillerei und B~ckerei gleichsinnig verlaufen. 
Die an sich nicht minder wichtigen Belange der 
Verbrancher, d.h. der groBen Allgemeinheit 
brotessender V61ker, dtirften in ihrer Bedeutung 
denen der anderen Gruppen nicht nachstehen. 
DaB es unter Umstiinden schwierig sein mag, die 
angedeuteten Interessengegens~itze restlos mit- 
einander in fJbereinstimmung zu bringen, 
leuchtet ohne weiteres ein. Bei aller in dieser 
Hinsicht bestehenden Gegens~itzliehkeit lassen 
aber doch die Schaubilder, in denen die Belange 
yon Landbau, Handel und Gewerbe gruppen- 
weise zusammengestellt wurden, ohne weiteres 
den Rtickschlul3 zu, dal3 der Faktor ,,Saatzeit" 
etwaige einander widerstrebende Interessen 
nicht noch weiter auseinandertreibt. 

Im allgemeinen entscheidet das gleichsinnige 
Abfallen der den sp~iten Saatzeitterminen ent- 
sprechenden Werte auf die Frage nach der 
zweckm~il3igsten Saatzeit klar und eindeutig zu- 
ungunsten der sp~iten Aussaat. Das beim Hin- 
aussehieben der Saatzeittermine fiir einige 
Weizen ztl beobaehtende Ansteigen der Back- 
werte k6nnte demgegentiber yon einseitig orien- 
tierten Spezialinteressenten zugunsten der spa- 
ten Aussaat geltend gemacht werden. Der an 
der Erzielung der jeweilig h6chstm6glichen 
Jahresernten interessierte Landwirt lehnt nun 
aber sprite Saat - -  von Ausnahmen abgesehen - -  
von vornherein ab. Dal3 der Anspruch auf mSg- 
liehst sprite Aussaat dann aber auch vom Stand- 
pnnkt der anderen Interessentengruppen nicht 
haltbar ist, zeigt die Durchsicht der gerade fiir 
solche Saatzeitversuche besonders wichtigen 
absoluten Ertragswerte. Unter diesem Gesichts- 
punkt glaubte ich neben dem Kornertragswert 
je Hektar auch den entsprechenden absoluten 
Proteinertragswert in die iibersichtliche Dar- 
stellung des Schaubildes aufnehmen zu sollen. 
Denn dieser Proteinertrag stellt wegen seiner 
Beziehungen zum Klebergehalt die Verbindung 
mit den Belangen des B~ckereigewerbes her. 
Logischerweise kann auch dem B~icker nicht 
damit gedient sein, wenn eine hohe BackfXhig- 
keit, an sprite Aussaat einiger Weizen gebunden, 
mit Ertragsverlusten an Mehl und Protein er- 
kauft werden mtigte. 


