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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ftir Ztichtungsforschung, Mtincheberg, Mark. ) 

Beitrag zur Qual i t i i t suntersuchung an w a n z e n s t i c h i g e m  W e i z e n .  
Von G. Weictrrnann. 

Der in den Jahren 1935 und 1936 in Mfinche- 
berg/Mark sehr stark auftretende Befall des 
Weizens mit verschiedenen Wanzenarten schg- 
digte die Qualitgtsuntersuchungen an Wei- 
zen ganz erheblich. Durch Zusammenarbeit 
mit der Biologischen Reichsanstalt ffir 
Land- nnd Forstwirtsehaft, Zweigstelle 
Kiel, wurde festgestellt, dab es sich um 
f/inf Wanzenarten handelt, die die Wanzen- 
stichigkeit hervorrufen, und zwar: Adia 
accurninata, Eurygaster maura, Dolycoris 
bc, ccarum, Palomena prasiua und Carpo- 
coris pudiGus. Die Wanzenstichigkeit war 
teilweise so stark, dab der Kleber fast 
nicht mehr ausgewasehen werden konnte. 
Die Wanzen spritzen proteolytische En- 
zyme in das Korn ein, um auf diese Weise 
ftir sit aufnehmbare Nahrung zu bekom- 
men. Die eingespritzte Enzymmenge yon 
nur wenigen Prozent angestochener K6rner 
geniigt, um das ganze Mehl leimklebrig 
zu machen. Die im Teig enthaltenen Enzyme 
vollenden ihre Arbeit jedoch nicht momen- 
tan, sondern es ist eine gewisse Zeit bis 
zur vollen Wirkung erforderlieh. Der 
Weizenziiehter kann nicht auf Qualit~ts- 
untersuchungen verzichten und so mtissen 
MSglichkeiten gefunden werden, die trotz 
Leimklebrigkeit Qualit~itsuntersuehungen 
erlauben. Es lassen sich grunds~itzlich zwei 
Wege einschlagen: Der eine Weg ist, eine 
Untersuchungsmethode zu w~ihlen, die so 
schnell arbeitet, dab die Enzyme nicht erst 
zur Wirkung kommen kSnnen, der andere 
fordert die Inaktivierung der Enzyme. 
Von den in Mfincheberg angewandten Unter- 
suehungsmethoden (PELsHE~I(E, Farino- 
graph, Methoden von ROSENSTIEL, BERLINER) 
zeigte nur der Farinograph ziemliche Un- 
empfindlichkeit gegen Wanzensch~digungen, 
da die Enzyme in der kurzen Zeit yon zo Minuten, 
die zur Aufnahme einer Kurve n6tig sind, noch 
nieht roll  zur Wirkung kommen. Nimmt man 
jedoeh eine Abstehkurve auf, so ist die Wirkung 
ebenso stark erkennbar wie bei den tibrigen Me- 
~hoden. (Abb. I u. 2.) In der Pflanzenzfichtung 

D e r  Zi ich te r ,  i o .  J a h r g .  

ist aber meist nicht gen/igend Material f/ir eine 
Farinograph-Untersuchung vorhanden, so dab 
man zur ersten Auslese dringend die Methoden 
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Abb .  I .  F a r i n o g r a p h  N o r m a l -  u n d  A b s t e h k u r v e  von  JAIgl~TZKIS So . -W.  
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A b b .  2. F a r i n o g r a p h  N o r m a l -  ur td  A b s t e h k u r v e  y o n  SCtlI~&NSTEDTER W i . - W .  

mit geringerem Materialbedarf ben6tigt. Mit die- 
sen war es unm6glich, auch nur den geringsten 
Anhaltspunkt fiir Qualit~it zu bekommen, da der 
Zeitfaktor zu grog ist. Es wurden nun Versuche 
zur Inaktivierung der Enzyme angestellt. Den 
besten Erfolg brachte die Einwirkung h6herer 
Temperatnren auf das nasse Korn. Die KSrner 
wurden in ein mit Wasser gef/illtes Becherg!as 
gebraeht und in einem Wasserbad unter 6fterem 
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Umr/ ihren  l angsam erhi tz t .  N a c h d e m  die ge- 
wfinschte T e m p e r a t u r  er re icht  war,  wurde  abge-  
brochen und  im Trockenschrank  bei  3 5 ~  ge- 
t rocknet .  D a r a u f  wurden  die K6rne r  nach  der  
Kleberque l lp r f i fungsmethode  von BERLINER 
wei ter  ve ra rbe i t e t .  Die W i r k u n g  der  Tempe-  
r a t u r  auf Klebe rgeha l t  und  Qualit~it is t  aus 
Abb .  3 zu ersehen. Als Beispiel  Itir guten  Qua-  
lit~itsweizen wurde  s te t s  J a n e t z k i s  Sommer-  
weizen genommen,  der  h ins icht l ich  seiner  Qua-  
lit~it b e k a n n t  is t  und in Mtincheberg zu e twa  2o % 
wanzens t ich ig  vo rhanden  war.  Die anf~inglich 
sehr  hohe F e u c h t k l e b e r m e n g e  r i ih r t  & h e r ,  dab  
m a n  das  Wasse r  aus dem Le imklebe r  nu r  schlecht  
auspressen kann.  Mit  s te igenden T e m p e r a t u r e n  
n i m m t  der  Gehal t  an auswaschba rem Klebe r  
l angsam ab, bis schl iegl ich kein K l e b e r  mehr  
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Abb. 3- Wirkung der Temperatur  auf Klebermenge und Quellzahl 

bei JANlgTZKIS So.-W. 

auswaschbar  ist.  Diese A b n a h m e  des aus- 
waschbaren  Klebers  rf ihr t  of fenbar  daher ,  dab  
das  KlebereiweiB durch  die E r h i t z u n g  in immer  
t ieferen Schichten  des Kornes  koagul ier t .  E ine  
exak te  B e s t i m m u n g  der  Klebermenge  ist  nach  
einer  solchen Wasse rbehand lung  n ich t  mehr  
m6glich. 

Im fibrigen haben vergleichende Versuche zwi- 
schen Schrot- und Nfehlkleberprozenten gezeigt, 
dab die ]3estimmung der Schrotkleberprozente zur 
Klebermengenbest immung nicht brauchbar  ist. 
Die Menge des aus Schrot auswaschbaren Klebers 
h~ngt sehr yon der Feinheit  der Vermahlung ab. 
VVeichweizen geben mehligen Schrot, aus dem sich 
der Kleber sehr gut auswaschen l~iBt, Hartweizen 
dagegen grieBigen Schrot, aus dem der Kleber nut  
sehr unvollkommen gewonnen werden kann. 

Die Quellzahl,  die ohne Behand lung  = o ist,  
ze ig t  von 6 8 ~  E r h i t z u n g  an wieder  normale  
Wer te .  Die ges t r ichel te  Linie  bedeu te t  noeh 
s t a rke  Tr f ibung  der  Quellfl t issigkeit ,  wfihrend 
yon der  ausgezogenen Linie an die Fl t i ss igkei t  
v611ig k lar  ist. Motls  und  KLEMT un te r sueh ten  
ebenfal ls  den EinfluB der  T e m p e r a t u r  auf den 
pro teo ly t i schen  Abbau ,  indem sie Mehle Init  
Wasse r  der  jeweil igen Ver suchs t empera tu r  an-  
te ig ten  und dann  die Teige en tweder  sofort  

auswuschen oder  noch eine b e s t i m m t e  Ze i t  
bei der  Ver suchs t empera tu r  im T h e r m o s t a t e n  
s tehen liei3en. Sie fanden bei e instf indiger  E in-  
,,virkung der  Ver suchs t empera tu r  erh6hte  Quell- 
zahlen bei 68 ~ C, und bei  zweistf indiger  E in-  

w i r k u n g  berei ts  bei 55 ~ C. Diese Erh6hung  der  
Wer t e  wird al lerdings n icht  durch  Inak t i v i e rung  
der  Enzyme ,  sondern  durch  die k leberh/ i r tende 
W i r k u n g  der  W/irme erkl~rt .  

Tabelle 1. W i r k u n g  v o n T e m p e r a t u r  u n d  Z e i t  
a u f  Q u e l l z a h l  u n d  K l e b e r p r o z e n t e  b e i  

J a n e t z k i  So.-W. 

.~rinu- Quellzahlen I Kleberprozente 
5oO]55o[6oo]65o17oO,5oo155o16oOj65o/,7oO 

15 - -  - -  1I--I~8+118+ ] - - f - - 1 2 8 %  I9%1I~% 
3 ~ - -  - -  1 6 + 2 o +  - - 1 - -  - -  11%I5% 0% 
60 - -  - -  18+ - -  - - I - -  - -  11%f3~ 

12o :2--i2z~ - -  - -  - - I 4 I % 1 2 %  - -  - -  - -  

Tabelle 2. E i n f l u B  d e r  E r h i t z u n g  
g e s u n d e n  u n d  k r a n k e n  W e i z e n .  

Q u e l l z a h l e n  

a u f  

Janetzki  . . 
D 2/36 . . . 
Criewener 27 
E 2/36 . . . 
E 2 1 / 3 6 . . .  

gesund krank 
norm. i 7o~ 75 ~ norm.) 700175 ~ 

i3+ 118+! 30+ 
15-+ ~ 2I~:] 28+ 
I 2 +  I6-+ 120+ 
o =  1 4 -  I6:~ 
o ~  ~ 16~ 

] K l e b e r p r o z e n t e  

o ~ 

14  - -  
O ~  

O ~  

0 ~ 

12+[ 16+ 
18+) 23+ 
~o~[ I6+  
2--  16+ 

13-+ 

Janetzki  . . 
D 2/36 . . . 
Criewener 27 
E 2/36 �9 �9 �9 
E 2 1 / 3 6 . . .  

gesund 
norm. I 7o0 75 ~ 

12 13 
25 21 
18 14 
25 24 
28 25 

krank 
75 ~ norm.I 70 o 

2 39 35 
5 27 23 
I 3I 29 

I 33 28 
13 35 26 

25 
I I  

17 
13 
I4 

Uber  die E inwi rkung  yon T e m p e r a t u r  und 
Zei t  g ib t  Tabel le  I Aufschlul3. Die  K6rne r  
wurden  erst  l angsam yon  Z i m m e r t e m p e r a t u r  
auf die Ver suchs t empera tu r  e rh i tz t  (in zo Mi- 
nu ten  auf  7o ~ C) und dann  die gewfinschte Zei t  
auf der  be t ref fenden T e m p e r a t u r  gehal ten.  Es  
zeigte sich, dab  eine T e m p e r a t u r  yon 6o ~ C, 
3 o Minuten lang  angewendet ,  bere i ts  ims tande  
ist,  die E n z y m e  zu inak t iv ie ren ,  ohne den Kleber  
~611ig zu zerst6ren.  Die einfache E rh i t zung  auf  
7 ~ C, wobei  bei e r re ichter  T e m p e r a t u r  abge-  
brochen wird,  is t  jedoch einfacher  und zei tspa-  
render  in der  Anwendung.  Bei  den Kleberpro-  
zenten ist  m i t  h6herer  T e m p e r a t u r  und 1/ingerer 
E inwi rkung  wieder  die abnehmende  Tendenz  
zu beobachten .  
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Tabelle 2 zeigt vergleichsweise den Einflul~ 
der Erhitzung auf gesunden und krankenWeizen. 
Der kranke Weizen wurde in Mfincheberg ge- 
erntet, der gesunde s tammt yon der Zweigstelle 
des Institutes Klein-Blumenau in OstpreuBen, 
wo his 1936 keine Wanzenschiiden beobachtet 
werden konnten. Die Zahlen bedeuten die 
Quellzahl, ein 4- Zeichen wird ffir klare L6sung 
gegeben, ein =~ Zeichen ffir beginnende Trfibung, 
ein - -  Zeichen ffir st~irkere Trfibung und ~ Zei- 
chen bet v611iger Aufl6sung. Diese Bewertung 
erfal3t besser die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Weizen wie die Angabe der Quellzahl 
allein. Es besteht z. B. ein erheblicher Unter- 
schied in der Qualit~t zwischen einem Weizen 
mit der Quellzahl 12 -}- und einem anderen mit 
12 - - ,  obwohl beide dieselbe absolute Quellzahl 
haben. Bet der Betrachtung des gesunden 
Weizens zeigt sich, dab eine Erhitzung auf 7o ~ 
die Qualit~it noch nicht entscheidend vefiindert. 
Die 7 ~ ~ des kranken Weizens gibt deutlich 
die wirkliche Qualit~it der Weizen an, w~ihrend 
die 75 ~ in keinemFallmehr zu gebrauehen 
ist, da bet dieser Temperatur  die Ver~inderungen 
des Klebers schon zu erheblich stud. 

Es ist somi t  eine Methode gefunden, trotz 
starker Wanzenstichigkeit die Qualit~it des 
Weizens festzustellen. Immerhin ist die An- 

wendung dieser Methode sehr umstiindlieh und 
nicht ffir groBe Serien geeignet. Es wurden 
deshalb in gr613erem Umfang Versuche mit  
Kaliumbromat durehgeffihrt, das in versehie- 
denen Konzentrationen in den einzelnen Stadien 
der Quellprfifung (Anteigen, Auswaschen, Ein- 
quellen) zugesetzt wurde. Die Vorversuche 
fielen erfolgversprechend aus, doch war leider 
yon der Ernte I937 nur schwach wanzenstichiges 
Material da und als man auf das Material yon 
1936 zurfickgriff, zeigte sich, dab die Enzym- 
t~itigkeit yon selbst aufgeh6rt hatte. So set hier 
auf die Wiedergabe der bis jetzt  ~orhandenen 
Ergebnisse verzichtet, die bet Gelegenheit durch 
weitere Versuche mit Zusatz yon proteolytischen 
Enzympr~paraten gesichert werden sollen. 
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B i t t e r s t o f f a r m e  
Von R. yon 

Ich habe in den Arbeiten ,,Bitterstoffarme 
Lupinen I u n d  II" (Ziichter 1931 ) fiber die Aus- 
lese der ersten alkaloidarmen Lupinen berichtet. 
Die alkaloidarmen Stammpflanzen yon Lupinus 
luteus: Stamm 8,80 und lO2, wurden 1928, die 
von Lupinus angusti/olius: Stature 411, 415 und 
417 1929 und die von Lupinus albus 193o und 
1931 mit HiKe einer chemischen Schnell- 
bestimmungsmethode der Alkaloide gefunden. 

Im Laufe der darauffolgenden Jahre wurden 
diese Stammpflanzen vermehrt. Sie lieferten 
die heute im Handel befindlichen Sfil31upinen- 
sorten ~. Bet der genauen Prfifung der Neu- 
zfichtungen zeigte es sich, dab sie nicht voll- 
kommen alkaloidfrei stud, sondern noch einen 
geringen Alkaloidgehalt aufweisen. Diese Fest- 
stellung trifft nicht nur ffir eine Lupinenart zu, 
sondern ffir alle drei Lupinus luteus, Lupinus 
angusti/olius und Lupinus albus. 

1 Mit Unterstfitzung der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft. Die Arbeiten wurden im Kaiser Wil- 
helm-Institut ffir Ztiehtungsforschung, Mfinche- 
berg, 2ffark, durchgeffihrt. 

,,SfiBlupine" ges. gesch. Warenzeichem 

L u p i n e n  III  1. 

Sengbusch. 

AuBer dem geringen noch vorhandenen A1- 
kaloidgehalt zeigen die Mkaloidarmen St~imme 
yon Lupinus angusti/olius, Stamm 411,415 und 
417, und die alkaloidarmen St~imme yon Lupinus 
albus, Stamm 599, 6o'72 625, 646, 655, 656, 657, 
658, 661 und 662, mehr oder weniger starke 
Fertilit~itsst6rungen. Diese Fertilit~itsst6rungen 
treten besonders stark bet trockener und heiBer 
Witterung vor und w~hrend der Blfite in Er- 
scheinung. Bet feuchter Witterung kann es je- 
doch zu fast ungest6rtem Ansatz kommen. 

Nach meinen Beobachtungen verst~irkt sich 
die Fertilit~itsst6rung bet Spiitaussaat. Aller- 
dings mug auch in diesem Fall trockene Witte- 
rung vor und bet der Blfite herrschen.. 

Das Jahr  1936 war ffir vergleichende Fertili- 
t~itsuntersuchungen besonders geeignet. Es 
wurden normale bittere blaue Lupinen und d e r "  
Sfil31upinenstamm 411 bet Frtih-, Mittel- und 
Sp~taussaat im  Vergleich geprfift. Es zeig.te 
sich, dab das Gewicht der Grfinmasse der bitte- 
ren Lupinen dem der Sfii31upinen erheblich tiber- 
legen war. AuBerdem war der Ansatz der Sfil3- 
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