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(Aus d e n  Ins t i tu t  Itir B~ickerei, Berlin.) 

Die fiir den Ziichter wichtigsten Methoden zur Priifung der Backf~ihigkeit 
des Weizens.  

Von P. Pe lsIaenke .  

N a c h d e m  die Erkenn tn i s ,  dab  die Backf/ ihig-  
ke i t  eines Weizens  in e rs te r  Linie  b e s t i m m t  wi rd  
durch  die erbl iehe Yeran lagung  der  S o r t e  und  
in wel t  ger ingerem MaBe du tch  die ~uBeren 
Einflt isse,  wie Wi t t e rung ,  Dt ingung und  Boden,  
Al lgemeingu t  geworden ist,  h a t  sich die Prf ifung 
der  Zuehtst~imme auf  Qual i t / i t  we i tgehends t  
durchgese tz t .  Die groBeZahl  yon Zuch i s t i immen ,  
die in den verschiedens ten  I n s t i t u t e n  allj~ihrlich 
gepr t i f t  werden,  And  der  bes te  Beweis  dafiir .  
W e n n  j ah rzehn te l ang  fast  allein der  Backver -  

such dem Zi ichter  zur Verf/ igung s tand ,  so haben  
uns die le tz ten  Io  J a h r e  eine ganze Reihe  wei-  
te rer  Methoden  fiir die Bes t i l nmung  der  Qua-  
l i t~ tse igenschaf ten  gebraeht ,  die aus verschie-  
denen Grt inden ftir den Zi ichter  eine besondere  
Bedeu tung  e r langt  haben.  

Zuni ichst  s ind Methoden  entwicket t  worden, 
die wesent l ich weniger  K o r n m a t e r i a l  bean-  
spruchen als bei  den Backpr t i fungen  no twend ig  
ist.  W/ ihrend  be im Backversuch  mindes t ens  
I kg  Weizen  erforder l ich ist, ben6t igen die Mi- 
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kromethoden im Minimnm 5 g, Ifir Einzelbe- 
stimmungen, die ffir die Prfifung der ersten Ge- 
nerationen geniigen, reichen bereits 2 g aus. 

Weiterhin erm6glichen eine ganze Reihe 
dieser indirekten Methoden die Prfifung einer 
groBen Zahl yon Zuchtst~immen in kurzer Zeit 
und ohne erhebliche Kosten, was aus technischen 
Grfinden bei Backprfifungen nicht m6glich ist. 

Schliel31ich aber haben die indirekten Metho- 
den, einerlei ob sie Klebereigenschaften oder die 
Zuckermenge und damit das G~rverm6gen des 
Weizens erfassen, ihren besonderen Wert, weil 
sie fiber die Einzelfaktoren der Backf/ihigkeit 
Auskunft geben. So wie niemand sich bei der 
Bodenbeurteilung mit dem allgemeinen, um- 
fassenden Begriff Bodenfruchtbarkeit nnd seine 
Kennzeichnung im Landbau zufrieden geben 
wird, ebensowenig genfigen ffir den Ziichter bei 
der Auslese fiber die Backf/ihigkeit allgemein, 
wertvoll ist in jedem Falle die Kenntnis der 
Einzelfaktoren der Backf/ihigkeit, die uns die 
indirekten Methoden vermitteln. 

In den letzten 3o Jahren sind insgesamt be- 
trachtet in methodischer Hinsicht in der 
QualitStszfichtung erhebliche Fortschritte zu 
verzeichnen. Der heutige Zfichter hat es leiehter 
als die ersten Zfichter, die ffir die Auslese auf 
Qualit~it eintraten, wie yon CARoN-Eldingen in 
Deutschland und SAUNDDRs-Ottowa in Canada. 

Die Wahl der Untersuchungsmethoden ist 
abh~ingig yon  der Zfichtungsmethode. Es gibt 
Zfichter, die Wert darauf legen, bereits in den 
ersten Generationen Qualit~itsuntersuchungen 
durchffihren zu lassen, ehe Prfifungen auf Ertrag 
und andere Leistungseigenschaften stattge- 
funden haben und ehe auch das Material absolut 
konstant ist. In diesem Falle kommen ffir die 
Untersuchung nur die Quellprfifung nach BEE- 
LINER und KOOPMANN, und zwar in Form der 
durch yon I~OSENSTIEL entwiekelten Mikrome- 
rhode oder die Schrotg~irmethode, die ENGELI<E 
auch bei Kornmengen miter 5 g angewandt hat, 
in Frage. Bei der ersten Auslese gen/igt durch- 
aus die Anwendung einer dieser Methoden, die 
auch als Mikromethoden bereits eine grobe 
Klassifizierung nach A, B- und C-Qualit~it mit 
ausreichender Sicherheit gestatten und diese 
orientierenden Ergebnisse reichen auch naeh 
Auffassung der praktischen Zfichter aus. Die 
hohe Leistungsf~ihigkeit ist ein gewaltiger Vorteil 
dieser Methoden und die grol3e Zahl yon Weizen- 
st~immen, die den Instituten eingeschickt sind, 
- -  ROErv~ER berichtete beispielsweise auf der 
Tagung ,,Brotgetreide, Mehl und Brot"  des 
Forschungsdienstes, dab I935 im Institut 
ffir Pflanzenbau und Pflanzenzfichtung-Halle 

18925 St/imme untersucht wurden - -beweis t ,  
dab sie bei den Zfichtern grol3en Anklang 
gefunden haben. 

In den weiteren Generationen empfiehlt sich 
dann sobald ~ie m6g!ich die Anwendung meh- 
rerer Untersuchungsmethoden, um die Sicherheit 
der Ergebnisse zu erh6hen und eingehendere 
Werte fiber die Backfghigkeit zu gewinnen. Die 
Quellprfifung, in ihrer ursprtinglichen Form bei 
Mehl angewandt, die Schrotg~irmethode und die 
G6ttinger Methode stehen dem Zfichter zur 
Wahl, wenn er fiber mehr als 5o g Kornmaterial 
verffigt. Durch diese Art der Untersuchung 
erh/ilt er dann auch Unterlagen fiber die Kleber- 
menge, die zwar auch bei der Mikro- Quellprfifung 
als ausgewaschener Kleber aus Schrot gewogen 
werden k6nnte, jedoeh haften bei Schrotkleber 
stets gewisse Mengen an Schale am Kleber, die 
naturgem/iB ffir die quantitative Bes t immung  
des Klebers eine grol3e Fehlerquelle bedeuten. 
Es wird daher empfohlen, bei Auswaschung des 
Klebers aus kleinen Sehrotmengen aus Grfinden 
der Unsicherheit auf die Bestimmung der Kleber- 
menge zu verzichten. Von vielen Laboratorien 
wird fiberhaupt die Zuverl~issigkeit der Kleber- 
menge und der Quellzahl aus Schrotkleber be- 
zweifelt, sicher ist jedenfalls, dab Mehlkleber 
exaktere Werte gibt. 

Bereits in den ersten Generationen k6nnen 
auch Maltosebestimmungen ausgeffihrt werden, 
da sie ebenfalls wenig Material beanspruchen. 
Ftir die Auslese auf Qualit~it kommen gegen- 
w/irtig besonders die Methoden nach LANE und 
EYNON, HAGEDORN-JENsEN sowie BERLINER 
und SCHMIDT in Frage. Von diesen MethodeI1 
beansprucht HAGEDORN-JENsEN am wenigsten 
Material, niimlich I g, am einfachsten und billig- 
sten dfirfte wohl die kolorimetrische Bestimmung 
nach 13ERLI~ER und SCHMIDT durchzuffihren 
sein. 

Wenn hier stets die Anwendung mehrerer 
Methoden (Klebermenge, Quellzahl, Testzahl, 
Maltose) empfohlen wird, so hat dies seinen be- 
sonderen Grund. Alle diese Faktoren sind Kom- 
ponenten des Begriffs Backf/ihigkeit, jede der 
genannten Methoden erfassen verschiedene 
Eigensehaften. W~hrend beispielsweise die 
Quellprfifung in erster Linie Quellung und damit 
Wasseraufnahmefiihigkeit des Klebers erfaBt, 
ein Faktor, der in engem Zusammenhang mit 
der Teigausbeute steht, und weiterhin die 
L6sungsgeschwindigkeit des Klebers bestimmt, 
die mit der Schrotg~irmethode ermittelte Test- 
zahl ebenso wie die G6ttinger Methode Dehn- 
barkeit und Elastizit~t des Klebers. Da die 
Mikromethoden empfindliche Methoden dar- 
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stellen und eine intensive Einarbeitung ver- 
langen, empfiehlt sieh nicht, die Prtifungen in 
den Zuchtst~itten auszufiihren, sondern mehr in 
den Ztichmngsinstituten, die sich mit derartigen 
Untersuchungen befassen. 

Man k6nnte gegell die Untersuehungen an 
diesem jungen Material (F~--Fs) den Eillwand 
erheben, dab Spaltungen in diesen Generationen 
noch sehr Niufig sind, die dann diese Unter- 
suchungen unsicher maehen. Diese Gefahr ist 
jedoch nicht allzu groG, da durch verschiedene 
Arbeiten (yon I~OSENSTIEL, ENGELKE und Verf.) 
nachgewiesen ist, dab gute Kleberqualit~it, also 
die wichtigste Komponente der Backf~higkeit, 
recessiv vererbt wird. Durch diesen Nachweis 
ist die M6glichkeit gegeben, bereits frtih mit der 
Auslese auf Qualit~t zu beginnen. Erw~ihnens- 
wert in diesem Zusammenhange ist, dab diese 
recessive Vererbung ftir Klebergtite bei nahezu 
allen Qualit~itssorten ermittelt worden ist. 

In den folgenden Generationen kann nun der 
Farinograph yon BRABENDER als weitere Unter- 
suchungsmethode herangezogen werden. Da- 
durch, dab der Juniorkneter entwickelt wurde, 
der 5o g Mehl erfordert, also fiir den Gesamt- 
versuch IOO g, kann der Farinograph eher in der 
Qualit~itsziichtung eingeschaltet werden, als es 
friiher bei dem 3o0 g-Kneter der Fall war, heute 
sogar friiher als der Backversrtch. Zu bertick- 
sichtigen ist jedoch, dab der Farillograph Mehl 
erfordert, so dab die yon ihm beanspruchte 
Kornmenge verh~dtnism~igig grog ist. 

Als letzte Methode kommt dann der Back- 
versuch in Frage, der zur Uberprfifung und 
Sicherung der Befunde, die mit den indirekten 
Methoden gewonnen sind, dient. Viele Unzu- 
l~inglichkeiten des Backversuches haben bier 
und da dazu gefiihrt, ihn v611ig abzulehnen, eine 
weitere Gruppe betrachtet  ihn als notwendige 
Erg~ngung zu den indirekten Methoden, andere 
wiederum erkennen allein den Backverschu bei 
Qualit~itspriifungen an. Die letztere Auffassung 
hat viele Anhiinger in den Vereinigten Staaten 
von Amerika und Canada, wo besonders die 
Kleberqualit~itspriifungen und die mechanische 
Teigpriifung wenig Eillgang gefunden haben. 
Meistens wird hier den indirekten Methoden 
vorgeworfen, dab sie zu geringe Unterschiede 
geben und die igbereinstimmung mit den Back- 
versuchen schlecht ist. Die Entwicklung ulld 
Verbreitung yon angeblichen Qualit~tssorten, 
die durch j ahrelange Backversuche driiben als 
gut herausgestellt wurden und schlieBlieh infolge 
geringer Qualit~it wieder eingezogen werden 
mugten, sollte jedoch zu denken geben. Ich bin 
der. Auffassung, dab in der Weizenziichtung, die 

in qualitativer Itinsicht - -  die absolute Weizen- 
qualit~t betrachtet - -  seit d er Entwicklung yon 
MAI~QVlS durch SAU~D~I~S im Jahre 19o2 in der 
ganzen Welt keine Qualit/iten geschaffen hat, 
die MARQuis iiberlegen sind, gerade die indi- 
rekten Methoden dazu beitragen k6nnten, die 
Weizenqualit~it vorw~rtszutreiben. Sicher ist 
jedenfalls, dab der immer und immer wieder- 
holte Vergleich yon Methoden keinen Fort- 
schritt bringt. Die Methoden sind Mittel zum 
Zweck und es ist besser, sie Itir die Praxis zweck- 
m~iBig anzuwenden und die Ergebnisse sinnge- 
m~g auszuwerten, als sie zu kritisieren. Die 
M6glichkeit, bei wenig Kornmaterial groBe 
Serien yon Nachkommenschaften ohne groBe 
Kosten in kurzer Zeit untersuchen zu k6nnen, 
sind so eindeutige Vorteile, dab die indirekten 
Methoden unbedingt ihre Daseinsberechtigung 
haben. Welch ungeheure Zeit- und Kosten- 
ersparnis ist dadurch m6glich, dab beispiels- 
weise Winterweizen in groBem Umfange zwi- 
schen Erllte und Aussaat geprtift werden kann, 
was bei Backpriifungen iiberhaupt nicht m6glich 
ist. Die indirekten Methoden leisten somit eine 
wertvolle Vorarbeit ftir den Ztichter. 

Es besteht nun weiter die M6glichkeit, mit 
der Auslese auf Qualit~it erst zu beginnen, wenn 
bei den St~mmen gute Leistungseigenschaften, 
Feldbeobachtungen, Ertragspriifungen, Unter- 
suchungen der Krankheitswiderstandsf~higkeit, 
Standfestigkeit usw. vorliegen. Da in diesem 
Falle gentigend Kornmaterial vorhanden ist, 
kann die Qualit~tsprtifung sofort sehr umfang- 
reich gestaltet werden mit Hilfe der Backver- 
suche und der weiteren Untersuehungsverfahren. 
Die Erfahrung hat jedoch gelehrt, dab wohl die 
meisten Ziichter die Auslese auf Qualit~it bereits 
in den ersten Generationen bevorzugen. Es sei 
erw~hnt, dab die bier genallnten Untersuchungs- 
methoden auch bei den G/iteprtifungen art 
Soften und St~mmen yon Seiten des Reichs- 
niihrstandes Anwendung finden. 

Nachdem durch die Sortenprtifungen und 
Reichsweizenschauen ein umfangreiches Zahlen- 
material zusammengetragen ist, kann der Wert 
der einzelnen Verfahren heute verh~ltnism~igig 
sicher beurteilt werden. Es hat sich gezeigt, daB 
die genannten Methoden ohne Ausnahme brauch- 
bar sind und wertvotle Anhaltspunkte bei der 
Giitebeurteilung des Weizens bieten. Es emp- 
fiehlt sich jedoch, wie bereits betont, stets meh- 
rere Methoden heranzuziehen, weil dann der so 
augerordentlich komplizierte und umfassende 
Begriff BaekfS.higkeit am besten umschriebert 
werden kann. 

Ftir die Zukunft ist zu erw~gen, ob von den 
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mechanischen Teigprtifungen der Extensograpli 
yon BI~ABA?CDER in besonders strittigen F~illen 
in der Qualit~tsztichtung Anwendung finden 
soll. Dieser Apparat erfal3t die Dehnbarkeit 
und den Dehnwiderstand des Teiges und be- 
n6tigt 15o g Mehl. Da bisher nicht geniigend 
Erfahrungen vorliegen, sind weitere Ergebnisse 
abzuwarten. 

Zu den Qualitiitseigenschaften im weiteren 
Sinne geh6rt aueh die Widerstandsf~higkeit 
gegen Auswuchs. Im IIinblick auf die grol3en 
Schwierigkeiten und Sch/iden, die der Mtillerei 
und B~ckerei dureh Auswuchs in regenreichen 
Gebieten allj ~hrlich entstehen, kann nicht genug 
darauf hingewiesen werden, in der Ziichtung die 
Auswuchsneigung der Neuztichtungen zu be- 
rticksichtigen. Backtechnisch gesehen drtickt 
der Auswuchs, weil stets in diesen und jenen 
Bezirken auftretend, unsere Brotqualit~it erheb- 
lich. Besonders schwierig wird dieses Problem 
dadurch, dab auswuchshaltiges Mehl auch 
schlecht lagerfiihig ist und als solches in der 
B~ickerei nicht ohne weiteres zu erkennen ist. 
Ebenso wiehtig wie bei Weizen ist die Vermin- 
derung der Neigung zum Auswuchs bei Roggen. 

Zum Schlul3 sollen noch strittige Fragen be- 
ztiglich des Zuchtzieles bei der Quslit~itsziichtung 
er6rtert werden. Die Klebermenge, frtiher eine 
der wesentlichsten Faktoren in der Weizenbe- 
wertung, ist nach Auffassung der Mtillereikreise 
in letzter Zeit nicht geniigend beaehtet worden. 
Tatsaehe ist, dab Behandlung und Vorbereitung 
in der Miihle besser auf kleberreichen Weizen 

ansprechen, ebenso sicher ist aber auch, dab ihre 
Steigerung der Kleberqualit~it aus physiologi- 
schen Grtinden leichter ist, als die Erh6hung der 
Klebermenge. SCI~ARNAGEL hat besonders da- 
rauf hingewiesen, dab der Erh6hung der Kleber- 
menge in unseren Gebieten enge Grenzen gesetzt 
sind. Empfehlenswert ist jedoch, kleberarme 
St~imme auszuscheiden. Bei dieser Gelegenheit 
soll darauf hingewiesen werden, dab bei niedriger 
Klebermenge oft eine hohe Quellzahl gefunden 
wird. Diese anscheinend hohe Klebergiite ist 
jedoch nur vorget~iuscht, da auch Sorten mit 
geringer Qualit~t diese Erscheiflung zeigen. 
Umgekehrt driickt hohe Klebermenge die 
Quellzahl. Bei der Auswertung yon Unter- 
sucbungsergebnissen ist dies zu beriicksichtigen. 

Eine weitere Frage ftir den Qualit/itsziichter 
ist die, ob dem Maltosegehalt gr613ere Bedeutung 
beizumessen ist. Dazu ist folgendes zu bemerken. 
Hohe G~irf~ihigkeit ist bei unseren Mehlen er- 
wiinscht aus g~rtechnischen Griinden. Nun 
kann zwar geringe G~rfiihigkeit leicht durch 
Zusatz yon 3/ialzmehl in der Miihle oder trieb- 
f6rdernden Mitteln in der B~ckerei korrigiert 
werden, eine gewisse Grenze sollte aber auch bei 
Weizen nicht unterschritten werden, zumal der 
Zusatz von Malz meistens in mehr oder weniger 
starkem MaBe die Klebereigenschaften infolge 
der darin wirksamen proteolytischen Enzyme 
vermindert. Untersuchungen der letzten Jahre 
zeigen ferner, dab der Maltosegehalt stark an die 
Sorte gebunden ist, so dab ziichterische Beein- 
flussung m6glich ist. 

(Aus dem Kaiser "vVilhelm-Institut fur Ztichtungsforschung Mtincheberg/Mark.) 

U b e r  d ie  Z i i c h t u n g  y o n  Helianthtcs tuberoses ( T o p i n a m b u r ) .  

Von xr~. v o n  W e t t s t e i n .  

Anbauversuche mit Topinambur auf leichten 
B6den wurden auf dem Versuchsgel~inde in 
Miincheberg auf Anregung yon Prof. ERWlN 
BAIJR I929 durch S. WAG?CER durchgefiihrt und 
brachten bei geringer Stallmist- und Mineral- 
diingung ErtrSge yon 24 o dz/ha Knollen und 
2oodz/ha Blatt- und Stenge!masse. Diese 
Futtermassen, die kaum dutch  eine andere 
Kulturpflanze auf armen B6den zu erreichen 
sind, gaben Veranlassung, Helianthus zi~chterisch 
zu bearbeiten. Schon manches Mal wurde Topi- 
nambur als Kulturpflanze empfohlen und in  
Notzeiten in gr6gere Vermet/rung genommen. 
1873 schreibt ROS~NB~RG-Ln'INSKY, Breslau: 
,,Die jiingere landwirtschaftliche Welt h~ilt 
diese Frucht fiir etwas Neues, dab abet schon 

30 Jahre frtiher (1843) man die Ergiebigkeit an 
Fritter erkannt, aber infolge der leichten FS.ulnis 
wieder aufgegeben hatte." In Baden wird seit 
etwa 15o Jahren Topinambur feldm~t3ig an- 
gebaut, und noch heute wird die Knolle yon den 
Abfindnngsbrennerien in nicht geringen Mengen 
verarbeitet. Das gr6gte Anbaugebiet ist in 
Stidfrankreich (etwa IOOOOOha 1. Die Knolle 
dient dort vorwiegend als Schaffutter. Unter 
dem Namen ,,Jerusalem Artichok" wird Topi- 
nambur auch als menschliches Nahrungsmittel 
verwendet. In der Nachkriegszeit kamen unter 
dem Titel ,,Pariser Edelerdartichoke" mehrere 
Waggon j~ihrlich nach Berlin, die zur Fiillung 
yon Fleischspeisen Verwendung fanden. S. WAG- 
~ER wollte Topinambur wegen seines relativ 


