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D E R  Z U C H T E  R 
6. J A H R G A N G  A U G U S T  1934 H E F T  8 

(Aus dem Institut ftir Pflanzenbau und Pflanzenziichtung der Universii/it ttaIle a. S.) 

Q u a l i t i i t s z i i c h t u n g  b e i  W e i z e n  t. 

Von P. Pelshenke. 
Die deutsche Weizenversorgung ist gegen- 

w/irtig dadurch gekennzeichnet, dab wir trotz 
erheblicher U'berschiisse an Weizen aus eigener 
Erzeugung ausl/indischen Weizen einftihren 
mtissen. 

Ta,elle I. W i z e n b i l a n z  1933 . 

Menge Weft Durchschnitts- 
t RM preis/dz in RM 

Einfuhr. . .  77 ~ ooo 72 ooo ooo 9,25 
Ausfuhr .. 537 ooo 3 ooooooo 5,55 

Einfuhr- 1 
tiberschuB 233 ooo 42 ooo ooo 3,7 ~ 

Unser Yeizenbedarf ffir menschliche Ernfih- 
rung betrfigt 4 Millionen t. Bei einer Ausland- 
weizeneinfuhr yon 77oooot  im Jahre 1933 
fiihrten wir also 19% unseres Weizenbedarfs 
aus dem Auslande ein. 

Besonders wichtig ist hierbei, dab der in 
Deutschland eingeffibrte Weizen wesentlich 
teurer ist als der ausgef/ihrte (Tabelle I). 

Die Ursache ffir die starke Weizeneinfuhr liegt 
in der geringen Quatit~it unseres Inlandweizens, 
die eine Aufmischung mit besseren QualitMen 
notwendig macht. 8o % der deutschen Weizen- 
einfuhr besteht aus dem hochwertigen kanadi- 
schen Sommerweizen Manitoba. Die Verbesse- 
rung der Inlandqualit/it ist daher eine wichtige 
Aufgabe, um bei Weizen die Selbstversorgung 
unseres Volkes sicherzustellen. 

Wir haben zun/ichst auszugehen yon der 
Frage, ob es fiberhaupt m6glich ist, in Deutsch- 
land bessere Qualitfiten zu erzeugen, anders aus- 
gedrfickt, oh die Qualit/it in erster Linie Sorten- 
eigenschaft oder ob sie klimatisch bedingt ist. 
Dabei haben wir festzustellen, dab der B e g r i f f 
B a c k f/i h i g k e i t eine Summe yon Einzelfak- 
toren umfal3t, die einzeln betrachtet werden 
m/issen. 

T a b e l l e  2. 
B a c k f / t h i g k e i t  

K l e b e r / ~ T r i e b  
Gashaltungsverm6gen GasbildungsvermSgen 

I. Kleberqualitgt 2Vlaltosegeiaalt. 
2. Klebermenge 

Vortrag, gehalten auf dem Fortbildungskursus 
ftir Pflanzenziichter am 21. Juni 1934 in Mtinche- 
berg  i. M. 

Der Ztichter, ]~ I g. 

Die wichtigste backtechnische Eigenschaft 
ist die Kleberqualitdt, die sehr stark an die Sorte 
gebunden ist. Anders verh/ilt sich die Kleber- 
menge, die vielmehr durch die Umweltverh/ilt- 
nisse bedingt wird; man kann ungef/ihr sagen, 
dab sie im gleichen MaBe yon Sorte und Umwelt 
beeinflul3t wird. Die dritte wichtige Komponente 
der Backfiihigkeit, der MaItosegehalt, ist in 
erster Linie durch die/iuBeren Verh/iltnisse be- 
dingt. Wie stark die Kleberqualit/it an die Sorte 
gebunden ist, geht aus Tabelte 3 hervor, die eine 
Zusamlnenstellung aus unseren dreii//hrigen 
Ernteuntersuchungen enth/ilt. Wit teilen die 
einzelnen Sorten der Kleberqualit/it nach in 
drei Gruppen ein und bezeichnen als A-  K 1 a s s e 
eine sehr gute Kleberqualit/it, die zum Auf- 
mischen geringer Qualit/iten benutzt werden 
kann, als B - K 1 a s s e eine Qualit/it, die etwa un- 
seren durchschnittlichen Handelsmehlen ent- 
spricht und als C- K 1 a s s e eine geringe Kleber- 
giite, die mit besserer Qualit/it aufgemischt 
werden mul3, die allein nicht verbacken werden 
kann. Aus Tabelle 3 geht hervor, dal3 z. B. bei 
einer A-Sorte, wie JANETZKIs-Sommerweizen, 
88% der Herkiinfte dieser Sorte A-Qualit~it 
hatten, dab andererseits die Herk/infte einer 
C-Sorte, wie Carsten V, etwa 9o% C-Qualit/it 
aufweisen. Selbst bei lingerem Anbau von aus- 
1/indischen Qualitfitssorten in den Zuchtg~irten 
haben wir die Erfahrung gemacht,' dab die 
Kleberqnalit~it nnter unseren Anbauverhiilt- 
nissen erhalten bleibt. 

Tabelle 3- 
K l e b e r q u a l i t ~ t  i s t  S o r t e n e i g e n s c h a f t .  

Von 302 Herkfinften yon JAZC~TZKIS f r t i h e m  
S o m m e r w e i z e n (A- Qualit~t) batten 

88,4 % A-Qualit~it 
9,9% B- Qualit/tt 
1, 7 % C-Qualit~tt. 

Von 542 tIerk/inften y o n  R I M P A U S  f r f i h e m  
B a s t a r d (B-Qualit~tt) hatten 

13,I % A-Qualit~tt 
78~i % B-Qualit~it 
8,8% C- Qualit.~t. 

Von 1916 Herkfinften von CARSTEN V (C-Sorte) 
hatten %1% A-QualitXt 

lO,2 % B-Qualit~t 
89,7% C- Qualit~t. 
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170 P E L S H E N K E  : Der Ziichter 

Z u c h t z i e l .  
Aus der Tatsache, dab die Kleberqualitiit vor- 

nehmlich sortenbedingt ist, haben wir zu folgern, 
dab bei der Zi~chtung die Verbesserung der 
Kleberqualiti~t im Vordergrunde stehen mul3, 
well eben die Klebermenge und der Maltose- 
gehalt mehr durch die Umwelt beeinfluBt 
werden. Allerdings wird man die Klebermenge 
nicht ganz vernachl~issigen k6nnen, und wir 
werden bei der Auslese z. B. Formen mit abnorm 
niedrigem Klebergehalt selbst bei guter Kleber- 
qualit~it ausscheiden miissen, weil unsere Miillerei 
der Auffassung ist, dab ein bestimmter Kleber- 
gehalt im Mehl nicht unterschritten werden darf. 

Anders liegen die Dinge beim Maltosegehalt. 
Unsere heutigen Backmethoden verlangen 
sehnellg~irende Mehle mit hohem MaltosegehalL 
deshalb setzen Miillerei und B~ickerei dem Mehle 
MalzprS~parate zu, well der yon Natur aus im 
Mehl vorhandene Maltosegehalt nieht ausreicht. 
Da die Malzpdiparate nicht teuer sind, spielt es 
keine Rolle, ob der Zusatz etwas h6her oder 
niedriger ist. Es kommt hinzu, dab hoher Mal- 
tosegehalt im Weizen meistens mit hohem Fer- 
mentgehalt verbunden ist und damit mehr Nei- 
gung zum Auswuchs hervorruft. 

Me thoden  zur B e s t i m m u n g  der 
W e i z e n q u a l i t ~ t .  

Die Grundlage fiir die Beurteilung der back- 
technischen Eigenschaften des Weizens bildet 
der Backversueh, er ist jedoch yore Standpunkt 
der Ziichtung gesehen fiir die Auslese wenig 
vorteilhaft, weil I. er zuviel Material fordert, 
z. er umst~indlich und kostspielig ist, 3- die Back- 
ergebnisse subjektiv sind, ans diesem Grunde 
sind Ergebnisse verschiedener Laboratorien 
schwer vergleichbar, 4. der Backversuch uns 
nicht sagt, warum ein Weizen gut oder schlecht 
backf~ihig ist. Er kennzeiehnet den Gesamt- 
begriff Backqualit~it, der uns zwar beim Mehl 
interessiert, nieht aber beimWeizen. Die Frage- 
stellung lautet fiir den Miiller, der Weizen ver- 
arbeitet: Wie verh~lt sich der Weizen in meiner 
Weizen-Mischung, verschlechtert er sie (C-Quali- 
t~it), bleibt sie gleich (B-Qualit~t) oder wird sie 
verbessert (A-Qualit~t)? 

Weizen mit hohem Maltosegehalt und geringen 
Klebereigenschaften liefert oft gute GeNicke im 
Laboratorium; und umgekehrt: kleberstarke 
Mehle mit geringem Trieb, bei denen der Teig 
nicht geniigend gelockert wird, ergeben schlechte 
Gebiicke, weil der Trieb zur Lockerung des 
Teiges fehlt. 

Der Weizenziichter stellt drei Anforderungen 
an die Untersuchungsmethoden, die fiir die 

Untersuchung seines Zuchtmaterials in Frage 
kommen. 

I. Die Methode mul3 anwendbar sein an ge- 
ringem Kornmaterial, um eine friihzeitige und  
umfangreiche Auslese treiben zu k6nnen. 

2. Es miissen schnell und sicher arbeitende 
Methoden sein. 

3. Sie dfirfen keine hohen Kosten verursachen. 
Nach unseren Erfahrangen werden gegen- 

w/irtig diesen Forderungen am besten die. Kleber- 
quellprii[ung yon BERLINER und KOOPMANN und 
die Schrotgiirmethode des Instituts fiir Pflanzen- 
bau Halle gerecht. Als dritte Versuchsmethode 
kommt weiterhin fiir die Untersuchung yon 
Zuchtst~immen der Farinograph yon I-IANKOCZY- 
BRABENDER (eine Teigprfifmaschine) in Frage,der 
es gestattet, exakte physikalische Messungen 
am Teig auszufiihren und der gegenw~rtig die 
genaueste Methode zur Bestimmung der Kleber- 
eigenschaften darstellt. Diese Methode erfor- 
dert gr6Bere Weizenmengen (ira Minimum I kg), 
sie kommt deshalb znr Priilung yon bereits 
starker vermehrtem Zuchtmaterial in Frage. 

Die Brauchbarkeit dieser drei genannten in- 
direkten Methoden geht am besten aus der 
starken Verbreitung im In- und Auslande in den 
letzten Jahren hervor. Es sei welter in diesem 
Zusammenhang auf die in den letzten drei 
Jahren fiber diese Methoden erschienene Lite- 
ratur hingewiesen. 

Die Klebermenge kann heute leicht dureh 
maschinelle Auswaschungen des Klebers be- 
stimmt werden. 

Auslese der WeizenstS~mme nach  
Qual i tS t .  

Ffir die Bestimmung der Quellzahl (Quell- 
priifung), der Testzahl (Schrotg~rmethode) und 
der Klebermenge sind im Minimum 5 ~ g KSrner 
notwendig. Es kann also bereits in der F~- 
Generation mit der Auslese begonnen werden. 
Da die Kleberqualit~it eine sehr komplexe Eigen- 
schaft ist und Quellpriifung und Schrotg~r- 
methode ganz verschiedene Klebereigenschaften 
erfassen, wenden wir beide Methoden neben- 
einander an, um eine gr6Bere Sicherheit bei der 
Auslese zu erhalten. Die Vorteile dieser Arbeits- 
methode liegen darin, dab es m6glich ist, 

I. umfangreiehes Zuehtmaterial ohne hohe 
Kosten zu priifen. Eine Person kann an einem 
Tage IOO Quellzahlen und 24 o Testzahlen be- 
stimmen. 

2. Fiir diese sicheren Untersuchungsmethoden 
wird sehr wenig Kornmaterial verlangt. 

3. Es ist m6glich, Winterweizenst~mme zwi- 
schen Aussaat und Ernte zu untersuchen. 
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Sobald I kg Kornmaterial abgegeben werden 
kann, werden die St~imme mit dem Farinograph 
geprfift, mit dem etwa 15 Untersuchungen je 
Tag und Maschine erledigt werden k6nnen. 

Ffir den praktischen Zfichter ist die Frage 
wichtig, ob wir i~u/3ere Kommerkmale wie Hek~ 
tolitergewicht, spezifisches Gewicht, Farbe, 
Glasigkeit u .a .  ftir die Auslese auf Qualit~it 
benutzen k6nnen. Bedauerlicherweise haben 
wir keine Korrelation feststellen k6nnen; wir 
fanden vielmehr die amerikanischen Arbeiten 
vonBAILE~, HAYEs und IM~ER best/itigt. (Tab.4.) 

Tabelle 4- 
B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  G l a s i g k e i t  u n d  

Q u a l i t ~ t s e i g e n s c h a f t e n .  
Nach BAILEY, HAYES und I~IMER 1931. 

K o r r e l a t i o n s k o e f i i z i e n t  n a c h  BRAVIIS. 
GlasigkeJt und EiweiBgehatt o,I6 • o,13 (sehr 

schlecht) 
Glasigkeit und Brotvolumen o,22 ~ o,13 (sehr 

schlecht). 

Nach unserer Auffassung ist eine Auslese auf 
gute Kornausbildung !rod Ausgeglichenheit 
(Siebsortierung) yon Bedeutung. Glasigkeit und 
Klebergehalt laufen bis zu einem gewissen Grade 
parallel inmrhalb eimr Sorte, ~icht aber bei ver- 
schiedenen Sorten. 

V e r e r b u n g  d e r  K l e b e r q u a l i t ~ t t .  
Die Ausffihrungen fiber die Vererbung der 

Kleberqualit~it ruben auf Qualitiitsprfifungen an 
Zuchtmaterial, die seit 1929 in Halle ausgeffihrt 
worden sind. 

Es sollen hier keine genauen Erbanalysen 
gegeben werden, wir wissen yon anderen Eigen- 
schaften, dab eine Eigenschaft bei verschiedenen 
Sorten verschieden vererbt wird (IszNBECK: 
Weizen-, Gelb- und Braunrost;  NICOLAISEN: 
Haferflugbrand). In Tabelle 5 sind Ausz/ih- 
lungen von zwei typischen Kreuzungen zwischen 
Qualit/itsweizen und Weizensorten mit geringer 
Qualit~it aufgeffihrt, die zeigen, dab die gute 
Qualit/it im allgemeinen recessiv vererbt wird. 

Tabelle 5. 
V e r e r b u n g  d e r  K l e b e r q u a l i t ~ i t .  

Kreuzung 
Zahl der 

St~mme mit 
A-J B-I c- 

Qualittt~ 

I. B r a u n e r F u c h s  X S t r u b e s D  
A- X C-QualitS~t 6 26 75 

Zahl der gepriiften St~tmme: lO 7 
2. !Rimpaus fr. B a s t a r d  • E l la  

B- • C-Qualit~,t o 14 I55 
Zahl der geprtiften St~tmme: 169 

Diese Vererbung ist auch aus den Unter- 
suchungsergebnissen yon 78oo Weizenst~immen, 

die wir in den letzten Jahren ffir 32 deutsche 
Weizenzuchtst~itten ansgeffihrt haben, erkennt- 
lich. 

Die Zahl der C-Qualit/iten iiberwiegt bei 
weitem, trotzdem bei den Kreuzungen sehr stark 
mit A-Weizen gearbeitet worden ist. 

T a b e l l e  6. 
Von 7884 Weizenst~mmen aus 32 deutschen Zucht- 

betrieben batten 

Ernte I93O--i933 
836 St/tmme = 13% A-Qualit~it 

1712 ,, = 21% B-Qualit~it 
5336 ,, = 66% C-Qualit~t. 

Welche Sorten solIen wir zum Einkreuzen 
mhmen? Nach unserer Erfahrung ist die Zahl 
guter Stfimme bei einer Kreuzung um so h6her, 
je besser die Qualit~it der Elternsorten ist, aus 
diesem Grunde mfissen wir einkreuzen mit 
Spitzenqualit~iten. Als sehr guten Elter haben 
wir Garnet herausgefunden, weil er neben guter 
Qualit~it Rostwiderstandsf~ihigkeit besitzt. Wir 
haben Garnet such fiir Winterweizenkreuzungen 
benutzt, obwohl sich hier einige Schwierig- 
keiten ergaben besonders hinsichtlich der 
Winterfestigkeit. Aussichtsreiche Eltern bei 
Winterweizen sind ferner Tenmarq, eine Neu- 
zfichtung yon PARKER in Kansas U. S. A. nnd 
Bankuty 12Ol (Ungarn), weil sie eine gute 
Qualit~it und hohe Winterfestigkeit haben. 
Weniger Erfolg hatten wir bei unseren Ziich- 
tungsarbeiten mit Landweizenkreuzungen. Bis- 
her sind hieraus keine praktisch wertvollen 
Formen herausgekolnmen. 

E r t r a g  u n d  Qual i t~i t .  

Die gesamte Zfichtung auf Qualit~it w~ire 
zwecklos, wenn es nicht gelingen wfirde, Qua- 
lit~itssorten mit hohen Leistungseigenschaften 
zu zfichten. Nahezu in der gesamten Literatur 
des In- nnd Auslandes wird behauptet, dab  
H6chstertr/ige mit guter Qualitfit bei Weizen 
nicht zu erzielen sind, allerdings diirfte diese 
Frage bisher nicht systematisch geprfift worden 
sein, und wir werden in Kfirze hierzu einen 
Beitrag liefern kSnnen. 

Hier soll festgestellt werden, dab naeh un- 
seren Erfahrungen Ertrag und Qualitiit durch- 
aus kombinierbar sind. In Tabelle 7 sind die 
Eigenschaften eines Stammes aus der Kreuzung 
Peragis X Garnet zusammengestellt. Es ist 
hier gelungen, die hohe Ertragsf~ihigkeit nnd 
Lagerfestigkeit yon Peragis mit der guten 
Kleberqualit/it und der Rostwiderstands- 
festigkeit yon Garnet zu kombinieren. 
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Tabelle 7. 
L e i s t u n g s e i g e n s c h a f t e n  u n d  Q u a l i t ~ . t  

s i n d  k o m b i n i e r b a r .  
X o m b i n a t i o n s z i i c h t u n g  be i  

S o m m e r w e i z e n .  
P e r a g i s  • G a r n e t  

Gelbrost . . . . .  anf~llig widerstandsf~hig ]3raunrost . . . .  anf~llig (. 
Standfesfigkeit . gut schlecht 
Qualit~tt . . . . .  c (schIecht) A (sehr gut) 
Ertrag . . . . .  gut germg 

S t a m m  38o%1 
Gelbrost . . . . .  widerstandsfS.hig 
]3raunrost . . . .  ,, 
Standfestigkeit . gut 
Qualit~t . . . . .  A (sehr gut) 
Ertrag . . . . .  Ertragsgruppe Peragis-v. Rfim- 

kers frt~her So. D.-Strubes 
roter Schlanstedter. 

Wir mfissen uns bei der Qualitiitszfichtung 
darfiber klar sein, dab wit Qualit~tssorten 
schaffen mfissen, die in der Ertragsleistung un- 
seren heutigenSorten mindestens gleichkommen. 

Q u a l i t ~ t s z f i c h t u n g  u n d  c h e m i s c h e  
B e h a n d l u n g  de r  Mehle.  

]3is in die letzte Zeit wird yon Interessen- 
kreisen der chemischen Industrie behauptet,  
dab die Qualit~tszfichtung fiberflfissig sei, well 
es m6glich ist, die Qualit~t unserer Mehle durch 
chemische Zus~itze zu verbessern. Ohne auf 
Einzelheiten einzugehen, soll hier folgendes 
festgesteUt werden: 

I. Es ist bis heute nicht sicher erwiesen, ob 
die chemischen Zus~itze (Kaliumbromat, Am- 
moniumpersulfat usw.) yore ern~ihrungsphysio- 
iogischen und hygienischen Standpunkt aus ge- 
sehen, einwandfrei sind. Aus diesem Grunde 
haben viele Kulturstaaten tin Verbot ffir che- 
mische Mehlbehandlung, z .B.  Italien, Frank- 
reich, Belgien, Ungarn, Tschechoslowakei, Ar- 
gentinien u .a .  

2. Das deutsche B~ckerhandwerk fordert 
heute in verstfirktem MaBe ein Verbot fiir die 
chemische Behandlung der Mehle. 

3. Die Wirkung der chemischen Mittel ist 
relativ gering. Sie ist sicher vorhanden bei Form- 
geb~cken, sehr wenig dagegen bei freistehenden 
GebXcken, die in Deutschland vorherrschen. Es 

kommt welter hinzu, dab die chemischen Zu- 
s~tze am besten bei Weizenmehlen bei guter 
Kleberqualitgt und hoher Klebermenge wirken. 

4. DaB wir in der deutschen Mfillerei und 
B/ickerei kleberstarken Weizen und Weizen- 
mehle nicht entbehren k6nnen, geht schon 
daraus hervor, daB, trotzdem die Mehlbehand- 
lung uneingeschr~nkt in Deutschland gegen- 
w~irtig gestattet ist, die hohe Einfuhr ausl~in- 
discher Qualitgtssorten notwendig war. 

Die  W e i z e n q u a l i t S A  D e u t s c h l a n d s  
in der  G e g e n w a r t  u n d  Z u k u n f t .  

In den letzten drei Jahren sind am Insti tut  
ffir Pfianzenbau und Pflanzenziichtung in Halle 
umfangreiche Untersuchungen fiber dig Qualit~it 
derWeizenernten 1931-33 durehgeffihrt worden, 
wobei insgesamt 9ooo Weizenproben aus alien 
Teilen des Reiches untersucht worden sind. 
Dabei ergab sich, dab rund 3% der Weizen- 
erzeugung A-Qualit~t, 24% B-Qualit~t und 
73 % C- Qualit~t hatten, w~ihrend ffir die Selbst- 
versorgung notwendig w~iren etwa 2o- -3o% 
A- Qualit~it, 50--60 % B- Qualit~t und 20--30 % 
C-Qualit~t. Bei diesen Untersuehungen kam 
ferner zum Ausdruck, dab wir heute bereits in 
den versehiedenen Bezirken des Reiches erheb- 
liche Unterschiede in bezug auf Kleberq~talitdt 
haben. So bebaut z. B. Bayern 40 % der Anbau- 
fl~iche mit A- und B-Sorten - -  was in erster 
Linie auf die Arbeiten der Bayerischen Landes- 
saatzuchtanstalt Weihenstephan zurfickzuffihren 
ist - - ,  dagegen bauen einige norddeutsche 
LSnder und Provinzen nur 4 % A- und B-Sorten 
auf ihre Gesamtweizenfliiche. 

Es wird unsere Aufgabe sein, die Weizen- 
qualit~t in Deutschland zu verbessern, da[3 auch 
in qualilativer Hinsicht unsere Selbstversorgung 
bei Weizen sichergestellt wird. Wir hoffen, dab 
diese Arbeit genau so schnell erledigt wird wie 
die mengenm~Bige Ausdehnung der Weizen- 
erzeugung bis zur Selbstversorgung in den 
letzten Jahren. Die Ziele und Wege ffir diese 
neue Aufgabe im deutschen Weizenbau sehen 
wir heute klar und sicher, sie sind allein gegeben 
in der Zi~chtung und dem Anbau yon Sorten mit 
guter Qualitgt und hohen Leistungseigenscha/ten. 

M e t h o d e n  d e r  ( 3 e h a l t s b e s t i m m u n g  b e i  R u n k e l n  ~. 
Von y o n  Wiesr iKnehden b. Templin U1Vi. 

Die Methoden der allgemeinen Pflanzen- Vervollkommnung erfahren, insbesondere anf 
analyse haben im letzten Jahrzehnt  manche dem Gebiete der Mikrochemie und der physika- 

lischen Chemie. Die Landwirtschafts-Wissen- 
1 Vortrag, gehalten auf dem Fortbildungskursus scha/t wird diese benutzen miissen, um unsere 

ftir Pflanzenzfichter am 22. Juni 1934 in Mtinche- 
berg i. IV[. Kenntnisse fiber die Biochemie unserer Kultur- 


