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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 
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hohen Inulingehaltes als Ersatz ffir die Zucker- 
rfibe verwenden, doch zeigte es sich bald, dab 
auch die anfallende Blattmenge einen hohen 
Futterwert besitzt. Als ich 193o die Ziichtung 
fibernahm, suehte ich die Grfinmasse fiir Silage 
nutzbar zu machen. Topinambursilage besitzt 
einen etwas h6heren Eiweil3gehalt und mehr 
N-freie Extraktstoffe, doch gr613ere S~[ure- 
mengen als Maissilage. Die Silierbarkeit ist der 
yon Mais gleichzusetzen. Zwei Untersuchungs- 
ergebnisse seien hier angefiihrt (Tabelle i):  

Tabelle I. U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s .  

Wasser . . . . . .  
Rohprotein . . . .  
Rohfett . . . . . .  
N-freie Extraktst..  
Rohfaser . . . . .  
Asche . . . . . . .  
Essigs~ure . . . .  
Butters~ure . . . .  
Milchsaure . . . .  

Mais - 
Silage 

77.19 
1.79 
1.15 

lO.99 
6.23 
2.65 
O.12 

0.66 

Topinambur- Silage 
I .  2 .  

69.15 68.9o 
2.44 2.1o 
1.27 1.47 

15 .68 16.36 
8.88 7.96 
2.58 3.21 
0.07 0.09 
o.io o.12 
1.15 o.i8 

Die Prfifung der bereits vorhandenen Sorten 
befriedigte im allgemeinen noch nicht. VILMORIN 
hat einige rotschalige Sorten in den Handel ge- 
bracht, die in der Hauptsache auf hohen Knollen- 
ertrag selektioniert waren, l]ber England kam 
vor rnnd 5o Jahren (Sutton & Co.) eine weil3- 
schalige Form nach Deutschland, die mit Aus- 
nahme des Anbaugebietes in Baden weite Ver- 
breitung gefunden hat. Diese von JUNGCLAUSEN 
bezogene Sorte diente bei den Vergleichs- 
versuchen in Mtincheberg als Standard. 1931 
ffihrte A. MEYLE einen Dfingungsversuch aus, 
der die Wirkung steigender Stickstoffgaben 
zeigen sollte (Tabelle 2). 

Tabelle 2. 
V e r g l e i c h e n d e  V e r s u c h e  m i t  T o p i n a l n -  
bur ,  K a r t o f f e l n u n d W e i z e n b e l s t e i g e n -  

d e n  S t i c k s t o f f g a b e n ,  am t{a i se r  
W i l h e l m - I n s t i t u t  M f i n c h e b e r g  1931 . 

Topinambur Nartoffeln Getreide 
(Weizen) 

Blatt Knollen Knollen K6rner 
dz/ha dz/ha dz/ha dz/ha 

Ungedfingt . ] 219,5 127,o 158,o 8,34 
4 okg N/ha . 254, 5 14o,2 2oo,o 16,82 
8o kg N/ha . i 267,o 162 ,6  238,o 19,4 ~ 

12okg N/ha . 283,5 17o,2 256,o 19,5 ~ 
Ungedfingt ~ ioo gesetzt, ergibt: 
Ungedfingt il ioo,o ioo,o ioo,o IOO,O 
4 okg N/ha 115,o  ilO,O I26,o 2Ol,O 
80 kg N/ha 12I,o 128,o i5o,o 232,o 

12okg N/ha 129,o  134,o 162,o 233,0 

Die Ertragssteigerung durch 40--120 kg N/ha 
verteilt sich bei Topinambur auf Blatt  und 

Knolle in gleicher Weise, w/ihrend die gteiche 
Steigerung bei Kartoffel schon allein in der 
Knolle sich finder. Die gesamten Futtermassen- 
ertfiige yon Topinambur (Knolle und Blatt) sind 
doppelt so grol3 wie bei der Kartoffel, da die 
Blattmasse letzterer keinen Futterwert besitzt. 

Die geringere Wirkung der Dfingung lid3 er- 
warren, dab die Wasserversorgung einen viel 
wichtigeren Faktor darstellt. Ein Versuch unter 
stehender Beregnung in M/incheberg im Ver- 
gleich mit einem Anbau in K6rbisdorf anf 
schwerem und leichtem Boden lieferte folgende 
Werte (Tabelle 3): 

Tabelle 3. 

Grfinmasse Knollenertrag 
(Herbsternte) 

dz/ha dz/ha 

Topinambur , ,0"  in I 
K6rbisdorf auf schwe- I 
rem Boden . . . . .  I 264 
auf leichtem Boden 
in Mfincheberg . . . I 223 
unter Beregnung . . I 356 
ohne Beregnung �9 �9 I 21o 

236 

24o 
242 
17o 

Schwerer Boden steigert die Grfinmassen- 
ertr~ge, verringert aber etwas die Knollenernte. 
Gentigend Feuchtigkeit auf leichtem Boden er- 
h6ht den Blattmassenertrag um 59%, den 
Knollenertrag um 70%. Die Eigenschaft des 
Topinambur, eine langsame Jugendentwicklung 
zu besitzen und erst im Hochsommer kr~ftig ins 
Kraut zu gehen, kann somit im Osten Deutsch- 
lands, wo h~iufig trockene Friihsommer zu er- 
warten sind, ausgenutzt werden. 

Ein weiterer Versuch sollte die giinstigste 
Pflanzweite klarstellen (Tabelle 4). 

Tabelle 4- 

Pflanzweite 2o:4 ~ 25:5 ~ 3 o:3o 4 o:4 o ,5  o:5 ~ 

Pflanzen I 
pro ha 125ooo8ooooo I n  I n  625oo 4oooo 

Grfinmasse 
dz/ha 261 283 311 233 22o 

Knollen- 
~rtrag dz/ha 360 24o 388 2o6 31o 

62I I 523 699 439 53 ~ 

Die h6chste Leistung mit geringster Pflanzen- 
zahl wird bei einem Standraum von 5o X 5o er- 
reicht. Den h6chsten Gesamtertrag brachte die 
Pflanzenentfernung yon 3o X 3o, doch ist die 
dreifache Menge Saatgut notwendig, um 76% 
Ertragssteigerung zu erhalten. Ffir gute Silage 
ist allerdings infolge der weicheren Stengel und 
des h6heren Blattprozentanteils eine engere 
Pflanzweite zu raten; es dfirfte 25 X 5o genfigen, 
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Die Saatgutmenge ist gegenfiber der normalen 
Pflanzweite 5 ~ • 5 ~ nur verdoppelt and die 
Ackerbehandlung wenigstens in einer Richtung 
erleichtert. 

Wie schon erwrihnt, ist die Entwicklung des 
Topinambur zu Beginn der Vegetationszeit sehr 
langsam, so dab im Juli noeh keine vollstrindige 
Bodenbedeckung erreicht wird. In der zweiten 
Hrilfte des Juli beginnt, sobald die a re  Knolle 
ersch6pft ist, allm~hlich die Bildung neuer 
Knollen und ein rascheres Wachstum. 1934 
wurden in einem Abstand yon anfags 5 Tagen, 
spriter etwas i unregelmril3ig, je 5 Pflanzen zur 
Bestimmung des Knollengewichtes ausgehoben 
(Abb. I). Die erste Wrigung erfolgte am 27. Juli, 
man erhielt ein Durchschnittsgewicht yon 7 g 
je Knolle. Die Zunahme erfolgte anfangs sehr 
gleichmrigig. Zwischen 3. und 21. September 
fiel kein Regen, was sich sofort in einem Still- 
stand des Zuwachses riuBerte. Erst  am 26. Sep- 
tember war eine starke Zunahme zu bemerken, 
die bis zum 12. November anhielt. Zu diesem 
Datum wurde das gesamte Laub abgeschnitten. 
Diese sprite Entwicklung hat den grogen Vorteil, 
dab man ohne Sehaden Topinambur naeh der 
Kartoffel ernten kann und auf diese Weise eine 
gute Arbeitsverteilung zu erreiehen ist. Je 
spriter d i e  Grfinmasse Ifir Silagezwecke ge- 
schnitten wird, um so besser sind die Knollen 
ausgebi!det. Ein frfiher Schnitt Anfang Oktober 
senkt den Knollenertrag um 5o--55% herab 
(statt 352 dz/ha nur 16o dz/ha). Kleinklima- 
untersuchungen yon A. MKDE zeigen deutlich, 
dab der dichte Herbstbestand die ersten Aus- 
strahlungsfr6ste Iernh~lt. 

Die verschiedenen Anbauversuche, die die 
Grundlage ftir die weiteren ZfichtungsmaBnah- 
men bildeten, zeigten, dab die vorhandenen 
Sorten nicht gentigend Sicherheit fiir einen guten 
Ertrag boten, und dab die langen Stolonen und 
das sprite Ausreifen der Knollen die Ernte er- 
schwerten. Der groge Vorteil ist die sprite Ernte 
der Grfinmasse und die M6glichkeit, die frost- 
festen Knollen wrihrend des ganzen Winters bis 
Ende Mrirz im Acker zu lassen. Gerade im 
Friihjahr bei eintretendem Futtermangel ist 
durch Topinambur ein nicht zu unterschritzen- 
der Ausgleich m6g!ich. Die Ziichtungen yon 
VILMORIN, ebenso die Herkfinfte aus Nord- 
amerika und Rugland erwiesen sich in bezug auf 
Blattmasse als ungeniigend. Versuche mit pere~ 
nierenden Arten wie H. decapetalus, H. mollis, 
H. lo~r H. Maximilianus, H. giganteus 
zeigten, dab wohl gute Grfinmassenertrrige zu er- 
zielen sind, doch ihr Nrihrwert weitaus geringer 
ist und der Knollenertrag fehlt. Kreuzungen 

dieser Arten mit H. doronicoides und H. tube- 
rosus sind zwar m6glich, doch ist die F1-Genera- 
tion absolut unbrauchbar. Die Anzucht einer 
F2-Generation ffihrte bis ]etzt zu keinem Er- 
gebnis. Die rasch zur Blfite kommenden Indi- 
viduen sind im Ertrag zu schwach und bei den 
Spritblfihenden konnte noch kein Ansatz erzielt 
werden. Es wurde hauptsrichlich versucht, 
gr613ere Samen von den sehon vorhandenen Topi- 
nambursorten zu erha]ten und nebenbei wurden 
Kreuzungen zwischen H. doronicoides und 
H. tuberosus durchgefiihrt. Die Samengewin- 
nung yon Topinambur ist in unseren Breiten 
nicht leicht, da die Pflanzen in freier Natur 
erst im Oktober zur Bliite kommen und zu so 
spriter Zeit keine Samenreife erreieht werden 
kann. Das natfirliche Verbreitungsgebiet yon 
H. tuberosus ist das sfidliche Nordamerika, ein 
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Abb. I. Gewichtszunahme yon Topinambur-Knollen vom 27. Juli bis 
13. November 1934. Durchschnitt aus 5 Pflanzen. 

Gebiet, in dem die Tageslringe wrihrend der 
Vegetationszeit dem i2-Stundentag nahekommt. 
Erst  wenn die Tageslringe in unseren Breiten 
sich dem I2-Stundentag nrihert, kommt es zur 
Blfitenbildung (Kurztagpflanze). H. doro•i- 
coides und einige nab verwandte Arten sind viel 
weniger empfindlich und blfihen bei uns schon 
im August. Einige Untersuchungen fiber das 
photoperiodische Verhalten von Topinambur 
sind im Maiheft des ,,Zfichter" wiedergegeben 
( H A c K B A R T H ) .  

In den Jahren I93O--~934 wurden Knollen 
yon Miincheberg in sfidliche Lrinder gesehickt, 
um auf diese Weise Samen zu erhalten. Siid- 
krirnten, Sfidungarn und Jugoslawien erwiesen 
sich als nieht geeignet, dagegen sind aus Kairo, 
Malaga und Ankara vorzfiglich ausgereifte 
Samen erhalten worden. Mehrere tausend Srim~ 
linge konnten auf diese Weise aufgezogen und 
die Klone naeh einigen Jahren Vermehrung zu 
Vergleichsprfifungen verwendet werden. Das 
beste Material ergaben die Samen aus Malaga. 
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Die Ernte aus Kairo zeigte tiberwiegend wohl 
sehr trockenwiderstandsf~ihige Typen, die aber 
yon so geringer Wuchskraft waren, dab sie 
keinesfalls an den Standard herankamen. Auch 
der Aufwuchs aus Samen, den SHOE~{AKER aus 
Nordamerika yon wildwachsenden Formen 
sandte, befriedigte in keiner Weise. Die Pflanzen 
glichen al le  mehr H. doronicoides, sie zeigten 
eine rasche Jugendentwicklung, lange Inter- 
nodien, frtihe Bltite und kleine, unsch6ne 
Knollen. 

Um in Mfincheberg eine frtihere Bltite zu er- 
reichen, wurden schon im Februar Knollen im 
Gew/ichshaus angetrieben. Auf diese Weise 
sollte nicht nur die Vegetationszeit verl~ingert, 
sondern auch vorverlegt werden. Die meisten 
Individuen wuchsen zu 4 m hohen, dicht be- 
laubten Pflanzen heran und erbliihten, ebenso 
wie im Freiland, erst im September-Oktober. 

Abb. 2: Inzuchtdegeneratiorl bei Helia,1zthus ~uberosus. (18 Monate alt.) 

Nur einzelne Sorten bltihten frtiher und wurden 
fiir Kreuzungen und Selbstungen verwendet. 
Im allgemeinen kann man sagen, dab mit der 
leichteren Bltihf/ihigkeit eine bedeutende Ver- 
minderung der Griinmassenbildung Hand in 
Hand geht; die Knollenausbildung wird weniger 
stark beeinflul3t. Will man Grtinmasse und 
Knotlen ernten, dann muB der Ztichter auf 
solche Formen Wert legen, die gerade noch im 
Herbst zur Bliite kommen. So dtirft.en Kombi- 
nationen zwischen well3- und rotschaligen Sorten 
die geeignetsten Nachkommen liefern. 

Die ftir Populus und Salix ausgearbeitete 
Methode, abgeschnittene Zweige im Glas auf- 
bltihen zu lassen und naeh kiinstlieher Befruch- 
tung bis zur Samenreife zu halten, konnte bei 
Standard Stature 832 und 16I mit Erfolg an- 
gewandt werden, doeh mul3 start reinem Wasser 
hier eine N~ihrl6sung genommen und durch Bei- 
gabe yon Bor oder iibermangansaurem Kali die 
Ffiulnis m0glichst verhindert werden. Die 
Blfitentriebe werden vorteilhaft unter Wasser 
abgeschnitten, um einen Luftzutr i t t  in die 
Leitungsbahnen zu verhindern. Mit Hilfe dieser 

Methode wurden eine Reihe yon Selbstungen 
durchgdtihrt.  Die Inzuchtwirkung ist aber so 
stark, dab S~imlinge auch im zweiten Jahres- 
aufwuchs nur wenige Zentimeter hoch wurden. 
Die Knollenbildung blieb bei ungef~ihr I ccm 
Gr61?e. 

Abb. 2 zeigt derartige Selbstungsnachkommen- 
schaften im 6. Monat des zweiten Aufwuchs- 
jahres. Die Versuche, durch Kombination 
zweier Zuehtst~mme eine raschwfichsigere F 1- 
Generation zu erhalten, scheiterten bis heute 
vollst~ndig. 

Von Bedeutung scheinen die Bastarde yon 
H. tuberosus X H. doro~icoides zu sein. Die un- 
gfinstigen Eigensehaften yon H. doronicoides 
(lange Stolonen, kleine Knollen, frtihe, aber 
blattarme Entwicklung) werden dutch die wirt- 
schaftlieh brauchbaren Eigenschaften yon Topi- 
nambnr weitgehend tiberdeckt. Die F1-Bastarde 

haben gegeniiber Topinambur eine 
frtihere Jugendentwicklung, bilden 
wohl noch l~ingere Internodien, 
sind aber viel blattreicher und ver- 
zweigen sich bald. Die Knollen 
sind yon guter, birnenf6rmiger Be- 
schaffenheit und h~ngen an kurzen 
Stolonen; die Bltitezeit ist schon 
im September und die Vegetations- 
zeit im Oktober beendet. Wohl wird 
dadurch der Vortefl einer beliebig 
sp/iten Grfinmassenernte aufgeho- 
ben, aber daftir gestattet diese Sorte 

wieder einen sehr frtihen Schnitt. Die in gr613e- 
rer Vermehrung befindlichen Klone 01 und 0~ 
sind solche F1-Bastarde. Ursprtinglich sollte die 
von VILMORIN geschaffene Sorte T./useau, die 
ein solcher Bastard sein sol1, wieder neu herge- 
stellt werden. Die in Mtincheberg erhaltenen 
Pflanzen sind der Sorte Helianthi (H. doro~r 
coides) viel iihnlieher als T. /useau. 

Eine weitere in Vermehrung befindliehe Sorte 
Stature 832 ist aus der Kreuzung einer wei/3- 
schaligen Sorte (Hage & Schmidt) und einer 
rotsehaligen Sorte (Jungclausen) entstanden. 
Dieser Klon zeichnet sich durch sehr dichte 
Knollenlage und grol3e Blattmasse aus. Die 
St~mme I6i  und 163 sind S/imlinge frei ab- 
gebltihter Klone aus Malaga. Sie besitzen runde 
Knollen mit sehr flaeh liegenden Augen, haben 
ein grol3es Regenerationsverm6gen und dtirften 
sich wohl ftir einen zweimaligen Grtinfutter- 
schnitt eignen. Sie sind nieht sehr hochwtichsig, 
bilden aber viele BlOtter aus. 

Von diesen vier besten in Mtincheberg aus 
S/imlingen ausgelesenen St~mmen wurden 1936 
in Baden yon der Landesbauernsehaft Anbau- 
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versuche angelegt (siehe Tabelle 5). Die Ver- 
suche sind noch nicht abgeschlossen, zeigen abet 
bereits, dab Topinambur erhebliche Futter-  
mengen liefert, die noch steigernngsfiihig sind, 

Die Aufgabe der n~chsten Jahre 
wird es sein, mit den sich als branch- 
bar erwiesenen Klonen Kombinatio- 
hen durchzufiihren, die die Ertrags~ 
sicherheit und Ertragsh6he steigern. 
Von besonderer Bedeutung scheinen 
Kreuzungen yon H. tuberosus (rot- 
und weiBschalig) mit H. doronicoides 
zu sein, yon denen gr6Bere Mengen 
gepriift werden miiBten. Wit miissen 
bestrebt sein, einen friihen Vegeta- 
tionsabschluB zu erreichen, um die 
Knollen leichter von den Stolonen 
trennen zu k6nnen; ebenso ist eine 
friihe Jugendentwicklung erstrebens- 
wert, um eine schnellere Bodenbe- 
deckung zu erm6glichen, wodurch 
die Ackerarbeit vermindert und ein 
zweimaliger Schnitt der Griinmassen 
gesichert scheint. 

Diese Eigenschaften hat H. doro- 
nicoides in hohem Ma[3e, nut  sind, wie schon 
erw~ihnt, die Stolonen ungiinstig lang und die 
Knollen zu klein. Die St~imme 01 und 03 zeigen, 
wie durch Einkreuzung yon H. tube- 
rosus die K n o l l e n l a g e - u n d - g r 6 g e  
weitgehend verbessert wird, die Friih- 
reife jedoch erhalten bleibt.  Wie 
Stark die Verkiirzung der Stolonen 
dutch Z/ichtnng beeinfluBt werden 
kann, wird durch Klon Nr. 832 be- 
wiesen, bei dem die Knollenlage 
schon zu gedr~ngt erscheint (Abb. 3)- 
Ein weiteres Zuchtziel ist eine glatte 
Knollenform (Abb. 4)- Die von VIL- 
~ORIN geziichtete Sorte Patate und 
der Miincheberger Stamm 163 kom- 
men diesem Zuchtziel schon nahe. 
Von grol3em Vorteil w~ire eine Ver- 
dickung der Knollenschale, um die 
Haltbarkeit  der Knolle zu erh6hen - "  
- - e i n e  Eigenschaft, die bis jetzt 
noch nicht gefunden wurde. Hand 
in Hand mit einer Ertragssteige- 
rung mug auch die Auslese auf ErhOhung 
des EiweiB- und Inulingehaltes gehen, ein 
Zuchtziel, das sich G. S T E L Z N E R ,  der die 
Ziichtung von Topinambur 1937 iibernommen, 
gesteckt hat. Erste Untersuchungen, die schon 
im Winter 1935/36 gemacht wurden, lassen er- 
warren, dab die rotschaligen Formen eiweil3- 
reicher sind, aber geringere Ertr~ige liefern. Hier 

wird eine Kombinationsziiehtung yon ertrags- 
reichen weiBschaligen Sorten mit eiweil3reichen 
rotsehaligen Sorten zur Verbesserung des Futter-  
wertes von Topinambur aussichtsreich sein. 

Abb. 3. Helianthus doronicoides und Helianthus tuberosus. 

Links: lange Stolonen, kleine Knollen. Reehts: kurze Stolonen, groBe Knollen. 

Die Verwendung der Knolle ffir Futterzwecke 
ist schon lange iiblich und wenn die Nutznng 
der Griinmasse als Silage hinzutritt,  werden wir 

Abb. 4. Helianthus tuberosus. 

Oben: Stature i63: gute, glatte Knollen, tiefliegende Augen. Unten: Stature 
832: ertragreich, abet unsch6ne Knollen, hervortretende Augen. 

eine Futterpflanze erhalten, die yon weitgehen- 
der Bedeutung ist. Die siidkanz6sische Schaf- 
Zucht ist in erheblichem Mage auf der Ftitterung 
mit Topinambnr aufgebaut. Wenn wir in 
Deutschland die Sehafhaltung wieder steigern, 
so wird Topinambur eine gute Verwertung 
finden. Besonders im Frtihjahr, zu einer Zeit, da 
Wandersch~ifereien klimatisch bessere Gebiete, 
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Tabelle5. K n o l l e n - u n d  G r f i n m a s s e n e r t r a g  
y o n  5 T o p i n a m b u r - K l o n e n .  

Grfinmasse dz/ha 
Stature : 

X I .  I 9 3 4 M f i n c h e b e r g  
X. 1935 ,, 

XI. 1936 
XI, 1936 Iffezheim 
Knollen dz/ha 
1934 Mfincheberg 
1935 ,, 
1936 
XI. 1936 Iffezheim 

III.ii. 19371937 H~gelshein2 

Gesamtertrag: 
1934 Ni~ncheberg 
1935 ,, 
1936 
I936 !ffezheim 
I937 ,, 

o oI  832 16I 

21o 182 - -  
265 228 199 
208 172 I9o 
29o 260 288 

31o 305 - -  
252 380 228 
159 192 147 
352 364 268 
408 420 308 
35o 307 

52o 487 
5i 7 608 427 
367 364 337 
642 624 556 
698 680 596 

163 

168 
175 

268 
14o 

2OO 

315 

z. B. yon Thiiringen nach Baden, aufsuchen, wird 
die so sp~it m6gliche Topinamburernte  einen 
wichtigen Futterausgleich liefern. AuBerdem 
kann Topinambur  getrocknet werden und als 
Dauerfutter  Verwendung linden. 
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7, HAC~:BARTI~: Uber das Verhalten einiger 
Klone yon Topinambur. (Helianthus tuberosus) 
Ztichter 1937. 

W e i t e r e  M i t t e i l u n g e n  t iber  T r a n s m u t a t i o n e n .  
Von Aug*ast Bier, Sauen bet Beeskow/Mark. 

I m  Jahre 1934 habe ich in dieser Zeitschrift 1 
die Transmutat ion beschrieben, d. h. den 0"ber- 
gang einer wohldefinierten Pflanzenart, der gel- 
ben Lupine (L@int~s luteus), in zwei andere 
wohldefinierte Pflanzenarten, einerseits in die 
blaue (Lupinus angusti/olius) und andererseits 
in die vielbl/itterige ausdauernde Lupine (Lupi- 
nus polyphyllus ). Die dort beschriebenen Ver- 
suche sind Iortgesetzt worden. ZunS.ehst habe 
ich drei, die in der genannten Arbeit mitgeteilt 
waren, zu Ende zu ftihren. I. den Fall 2 der 
II ,  Beobachtung. Die dort erzielte Trans- 
mutante  war gestaltlieh zum SehluB auf den 
erstert Blick nach jeder Richtung bin Lupinus 
polyphyllus. Die wenigen B1/itter, die sie yon 
der geiben Lupine mitgebracht  hatte,  waren 
dutch Meltau zerst6rt. Sie hat te  lediglich noch 
Bl~itter der vielbl~ttterigen ausdauernden Lu- 
pine, ihre B1/iten und ihre Frfiehte. Die genauere 
Untersuehung dagegen ergab noch deutliehe 
Merkmale der gelben Mutter. Die Trans- 
mutante  hat te  die Wurzel, die Wuchsform und 
das Absterben naeh der Reife mit  ihr gemein .  

Ich habe yon dieser Transmutante  schon be- 
richter, dab sie 548 Bohnen trug, die im Fr/ih- 
jahr  I934 gesi t  wurden. Die daraus erwachsenen 
Pflanzen waren gestaltlich Lupini polyphylli. 
Dagegen hatten sie beim Absehluf3 der Arbeit 
noch nicht den Beweis erbracht, dab sie auch 
ausdauernd waren. Es hat sich nun tats~ichlieh 
gezeigt, dab diese Enkel der gelben Lupine aus- 

Zfichter- 1934, i8i  If. 

dauernd waren. Die Pflanzen sind in jeder Be- 
ziehung typische Lupini polyphylli geworden. 

2. Den Fall 3 der I. Beobachtung. Von den 
drei Lupini polyphylli, die im Jahre I934 aus 
Bohnen der gelben Lupine erzogen ware}l, blieb 
schlieBlich nur eine Pflanze fibrig. Eine wurde, 
wie ich schon beschrieb, durch Sehnecken- , eine 
weitere sp/iter durch Engerlingsfral3 vernichtet. 
Die dritte hat  s/imtliehe ]Xlerkmale yon Lupinus 
polyphyllus, ebenso wie ihre zahlreichen Kinder, 
die aus ihrem Samen entstanden sin& 

3. Den Fall 9 der II .  Beobachtung. Der Leser 
m6ge sich erinnern, dab es sich bier um eine 
Pflanze aus dem Jahre  I934 handelte, die aus 
der Charlottenh6fer Ursprungssaat, ether Bohne 
der gelben Lupine, entstanden war. Sie wuchs 
und bl/ihte wie eine gelbe und hatte aueh deren 
Htilsen. Von ihren I4 Bohnen geh6rten I3 un- 
verkennbar der gelben, die 14. aber ebenso un- 
verkennbar der blanen Lupine an. Diese 
14 Bohnen wurden irn n~chsten Jahre ausges/it 
und hatten das erwartete Ergebnis. Aus den 
I3 ,,gelben" entstanden gelbe Lupinen, aus der 
14. , ,blauen" eine ausgesprochene blaue, die in 
nichts mehr an die gelbe Mutter und ihre gelben 
Gesehwister erinnerte, eine prachtvolle kr/iftige 
und gesunde Pflanze, die reichlich gebltiht und 
gefruchtet hat. Sie war mehr als dreimal so hoch 
wie ihre gelben Schwestern, die neben ihr standen. 

I m  Jahre I937 machte ich einen neuen 
grSBeren Versuch mit  Charlottenh6fer Ur- 
sprungssaat. Ehe ich ihn schfldere, muB ieh dem, 


