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D a s  P r o b l e m  des  Qual i t~i tsweizens  in der Tiirkei .  

Von F. Christiansen-Wex~iger, Ankara. 

Ein Land, das heute nach Europa Weizen 
ausffihren mgchte, mug Standardware hoher 
Qualit~it zur Verffigung stellen k6nnen. Ffir den 
Makkaroniweizen - -  T r i t i c u m  d u r u m  - -  wird 
neben der selbstverstiindlichen Reinheit und 
Einheitlichkeit ein grol3es, helles, gleichm~iBiges 
glasiges Korn mit hohem Klebergehalt verlangt. 
Bei Backweizen - -  T r i t i c u m  vulgare  - -  wird 
hfchster Wert auf die Backqualit~it gelegt. Da 
der Bedarf an Makkaroniweizen relativ be- 
schr~inkt ist, stellt sich die Frage nach der Qua- 
lit~it der ffir den Export  bestimmten Vulgare- 
Weizen ffir eine Standardisierung in den 
Vordergrund. 

Der Weg, den die tiirkisehe Zfichtung fiir die 
Schaffung eines Backweizens hoher Qualitfit 
einschlagen mul3te, schien nach den Unter- 
suchungen in andern L~indern und nach der in 
der Genetik fiber dieses Problem herrschenden 
Anschauung vollkommen eindeutig vorgezeich- 
net. Es schien ats Tatsache festzustehen, dab 
die Backfiihigkeit in erster Linie erblich bedingt 
sei and yon Wachstumseinflfissen nur wenig 
beeinfiuBt wfirde. Wir mfchten die Entwicklung 
der Ansiehten kurz skizzieren, ohne dabei auf 
das gesamte Schrifttum fiber Backf~higkeit ein- 
gehen zu wollen. 

M. G6KGOL (I) zdgt  1926 auf Grand eigener 
Untersuchungen und tier Zusammenstellung der 
vorhandenen Literatur die Zusammenhfinge 
zwischen Proteingehalt und Klima. SCHNELLE (2) 
stellt 1929 folgende Beziehungen zwisehen 
Weizeneigenschaften und Klima auf: Vom 
kontinentalen zum maritimen Klima nimmt das 
Tauszndkorngewicht bis zu einer Grenze der 
Feuehtigkeit zu, darfiber hinaus nimmt es 
wieder ab. Der relative Stickstoffgehalt nimmt 
bei Gr6gerwerden des Kornes ab, mit Verklei- 
nerung im sehr feuchten Klima Wieder zu. Die 
Backf~higkeit nimmt vom kontihentalen zum 
maritimen Klima hin dauernd ab. NEWTON und 
MAI, LICH (3) stellen 1930 eine groge Variabilit~t 
der Weizenqualit/it selbst innerhalb eines Ver- 
suches bei gleich behandelten Parzellen fest. 

Von genetischer SeRe Wird yon AK~RMAN (4) 
auf die Bedeutung der Erbfaktoren ffir die Back- 
qualit~it hingewiesen: , , E s  mug somit nunmehr 
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als festgestellt gelten, dab die erblichen Sorten- 
unterschiede ffir die Baekf~ihigkeit eine wichtige 
Rolle spielen. Damit wird natfirlich nicht verc 
neint, dab auch /iuBere Verh/iltnisse ffir das 
Zustandekommen einer guten Baekf~ihigkeit 
yon groger Bedeutung sind." 

MINERT (5) stellt fest, dab innerhalb der 
reinen Linie die Baekqualit~it zwar stark variiert, 
dab die Breite der Variationen aber in verschie- 
dener Hfhe  liegt, die Backqualitiit also erblich 
ist. 

Im Laufe der weiteren UnkersuChungen hat 
sieh die Ansieht, dab der EinfluB der AuBen- 
faktoren auf die Baekqualit~it gering und daher 
praktiseh ohne besondere Bedeutung sei, immer 
mehr durchgesetzt. KLOTSCH (6) sehreibt I 9 3 4 :  
,,Die Kleberqualit/it ist aber in ganz ausgespro- 
chenem Mage eine spezifisehe Sorteneigen- 
tfimliehkeit, d .h .  Sorten mit innerer in der 
Erbanlage verankerter Kleberqualit~it besitzen 
auch eine groBe Konstanz dieser wiehtigen Wert- 
eigensehaft und zeigen Neigung, sie unter allen 
Waehstumsverh/iltnissen durchzusetzen." 

Diese Anschauung setzte sich aueh bei den 
praktisehen Zfichtern immer mehr dutch. Sie 
zogen daraus den Schlug, dab fiir jedes Anbau- 
gebiet Sorten h6chster Qualit~t and ausrei- 
ehender Ertragsf/ihigkeit gezfichtet werden 
mfiBten, und dab diese Sorten dann die Grund- 
lage ffir eine Standardisierung abgeben mfil3ten. 
So sagt BORGER (7) : ,,Den rasehen Fortsehritten 
tier neuzeitlichen Erbliehkeitsforschung ver- 
danken wir die Mare Erkenntnis der Tatsaehe, 
dab die Mehlqualitiit sortenbedingt ist, also 
gute oder sehlechte Baekf~ihigkeit an verschie- 
dene, in dem jeweiligen Weizenbaugebiet zum 
Anbau kommende Soften erblich gebunden 
ist." I936 sagt der gleiche Autor (8): ,,Die 
Standardisierung (des Weizens in Argentinien) 
stiitzt sich ausschlieBlieh auf Sorten und teilt 
Argentinien in drei Zonen ein, and fiir jede 
werden drei Standardtypen gesehaffen." Ffir 
Rum~tnien wird die Weiaenstandardisierung 
ebenfalls auf Sorten aufgebaut. 

MADER (9) pr/izisiert die wirtsehaftliehe Bedew 
tung der Weizenstandardisierung flit die sfidost- 
europ~iischen Staaten sehr scharf: ,,Ganz anders 
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(als fiir die Einfuhrstaaten) liegen die Dinge fiir 
die Weizen-Ausfuhrstaaten Europas. Die rasche 
und wesentliche Verbesserung der Qualit~it yon 
Ausfuhrweizen ist in diesen L~indern ein Not- 
gebot geworden. Ihre Weizenausfuhr dient vor 
allem der Aufbesserung der Mehlqualit~it der 
europ~iischen Einfuhrl~inder und unterliegt hier 
dem sehwersten Konkurrenzkampf des Weizens 
aus /Jbersee." Fiir die Tiirkei brauchen wir 
dem nichts hinzuzufiigen. 

Der tiirkischen Pflanzenziichtung schien (IO, 
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Versuchsfelder fiir die Leistungspriifungen. 
Untersuchungsgebiet 1937. 

. . . .  Vilayetsgrenze Konya. 
MaBstab: i : 5oooooo (dutch Verkl.) 

II ,  12) also eine ganz klare Aufgabe in bezug auf 
die Schaffung standardisierbarer Backweizen 
holler Qualit~it gegeben zu sein. Sie mul3te fiir 
die einzelnen Weizenanbaugebiete ertragsichere 
Sortenmit hoher, erblicher Backqualit~t ziichten. 
Die Soften bilden dann die Grundlage ffir die 
Standardisierung in den Gebieten, in denen sie 
anbauwiirdig sind. Ftir die Ztichtung yon 
Makkaroni-Weizen gilt entsprechend den hier 
vom Handel gestellten Anforderungen das gleiche. 

1935/36 konnte die tiirkisehe Pflanzenziich- 
tung erstmalig in grSBerem Umfange Leistungs- 

prtifungen mit ihren neugeschaffenen Zucht- 
sorten durchfiihren. Die Versuche standen unter 
einheitlicher zentraler Leitung. Auf folgenden 
Versuchsfeldern wurden befriedigende Resultate 
erzielt: Im Vilayet Ankara in Ankara selbst, 
in Bitik, Giildarpi, Karahoca, Ikizce ; im Vilayet 
Eskischehir in Sazova und Fahriye; im Vilayet 
I4onya in Tatlikuyu I(6y und in Eminler K6y 1. 
Es standen im ganzen acht Ztichtungen zur 
Verfiigung und zwar vier yon Triticum vulgare 
und vier yon Triticum durum. Die Zuchtstation 
Eskischehir stellte die drei vulgare-Ztichtungen : 
Ak Bu~day, Sertak Bu~day und Yayla Bu~day. 
Von der Zuchtstation Ankara stammten eine 
vulgare-Ziichtung 89/28 und vier durum-Sorten : 
21/29, 65/29, 213/29 und 253/29. Alle Sorten, 
mit Ausnahme des Yayla-Weizens, der ein 
echter Winterweizen ist, sind Wechselweizen. 

Das Jahr 1936 zeichnete sich durch relativ 
hohe Niederschl~ge aus, die ein starkes Auf- 
treten yon Gelbrost zur Folge hatten. Die 
Versuche wurden so angestellt, dab jede Reihe 
erg~inzt wurde durch die besten Landpopula- 
tionen des Priifungsgebietes. Die Leistung der 
Zuchtweizen war durchaus befriedigend, vor 
allem, da zwei der vulgare-Formen, n~imlich 
Sertak und Yayla gegen die auftretenden Rost- 
st~imme 18, 19, 20 immun waren. - -  Die Priifung 
der Rostst~imme erfolgte yon STRAIB (20) an Mate- 
rial, das GASSNER einsandte. - -  Der Ak Bu~day, 
sowohl wie der 89/28 und die jeweilige vulgare- 
Landpopulation erwiesen sich als sehr anf~llig. 
Die durum-Formen waren weitgehend resistent. 
Selbstverst~indlich erlaubt dieses eine Prtifungs- 
jahr kein abschliel3endes Urteil fiber die Lei- 
stungsf/ihigkeit der Zuchten. Es soil hier daher 
nicht welter auf die Ertr~ige eingegangen, sondern 
nur die Qualit~it der Ernten er6rtert werden. 

Die Qualit~tsuntersuchungen wurden freund- 
licherweise yon dem Instimt ffir Technologie 
unter Leitung yon Prof. GERNGROSS ausgefiihrt. 
Die angewandten Methoden werden yon GERN- 
GROSS eingehend beschrieben werden, da sie zum 
Tell fiir die hiesigen Verh~iltnisse etwas abge- 
wandelt wurden. Es erfolgte im wesentlichen 
die Bestimmung des NaBklebers und der Quell- 
zahl, bei denen prinzipiell yore Schrot ausge- 
gangen wurde. In einigen F~llen traten erg~n- 
zend die Farinogramme hinzu. 

Aul3erordentlich interessant war die Ernte 
der Linie 253/29 (Tab. I). Sie war in Tatlikuyu 
zu lOO% glasig und typisches durum-Korn, in 
Eminler K6y dagegen zu fiber 80% rein weig 
und mehlig. 

I Vgl. Kartenskizze. 
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Tabelle I. E r  

Versuchsort 

Tatl ikuyu . . . . . .  
Holoz . . . . . . . .  
Karahoca . . . . . .  
Teschrek . . . . . .  
Fahr iye  . . . . . .  
Taschpinar . . . . .  
Ikizee . . . . . . .  
Ankara  . . . . . . .  
Gfildarpi . . . . . .  
Bitik . . . . . . . .  
Sazova . . . . . . .  
Eminler  . . . . . .  

e b n i s s e  d e r  K o r n n n t e r s u c h u n g e n  a m  253/29, Ernte  1936. 

N a B -  Quell- 
zahl 

o 
2 

3 
I 

4 
o 
I 

2 - -  3 
2 - -  3 

I 
o 
2 

Protein 

% 

14,4 
13,o 
13,5 
13,8 
11,3 
I2 ,O  
I I ,8  
II,O 
I 0 ,  5 

9,3 
11,1 

9,8 

IOOO 
Xorn 

g 

46,5 
45,0 
44,5 
45,0 
38,8 
5 2 , 0  

44,5 
47,o 
47,o 
51,8 
42,0 
45,o 

Hekto-  
l i ter  
kg 

82,4 
81,  5 
82,7 
76,7 
79,9 
81,5 
79,2 
81,3 
83,8 
82,7 
73,5 
76,2 

har t  
% 

Kornbeschaffenheit  

geseheekt 
% % 

kleber  
% 

33,0 
26,5 
27,5 
31,o 
24,0 
25,5 
2 3 , 0  
I 9 , o  
19,o 
18 ,0  
1 9 , o  
15 ,o  

meMig 

o 
0 
0 

5,2 
3,2 
3,0 

22,7 
50,5 
27,7 
54,0 
82,5 
87,8 

IOO,O 
96,O 

95,5 
92,3 
88,2 
86,0 
61,3 
37,o 
33,3 
25,5 
13,5 

3,5 

o 

4 ,o  

4,5 
2,5 
8,6 

II,O 
16,O 

I2, 5 
39,0 
20,5 

4,o 
g,7 

Glasige KOrner waren  bier  nur  zu 3 ,5% ver-  
t re ten .  Die andern  Herk i inf te  zeigten alle {Yber- 
giinge zwischen diesen Ex t r emen .  Die weigen 
mehl igen K6rner  b a t t e n  gleichzeit ig eine deut -  
l iche Ver~nderung der Korn fo rm erfahren.  Die 
Banchse i te  war  n ich t  abgep la t t e t  mi t  scharfer  
Mit te l furche,  wie es fiir das  d u r u m - K o r n  charak-  
te r i s t i sch  ist,  sie war  v ie lmehr  abgerundet ,  wie 
es sonst  das  vu lga r e -Korn  zeigt.  Der  einzige 
Unte rsch ied  zu vulgare  bes t and  in der  gr6Beren 
L~nge der  K6rner .  Abb.  I zeigt l inks K6rne r  
aus Ta t l i kuyu ,  also typ isches  har tes  du rum-  
Korn,  rechts  solche aus Emin le r  K6y ,  also ab-  
ge~indertes, mehliges,  vulgare-~hnl iches  Korn.  

So s t anden  drei  Probleme zur Bearbe i tung :  
I .  Wie  verhi i l t  s ich be im 253/29 die Kornqua l i t / i t  
zur  Ved inde rung  des 1Kornes. 2. Wie  wi rk te  sich 
der  auf den einzelnen Versuchsfeldern ungleick 
s t a rke  Ros tbefa l l  auf die Kornqua l i t i i t  aus? 
Hierzu  wurde  der  A k  B u ~ d a y  herangezogen.  
3. I s t  e twa  entgegen den bes tehenden  Ansehau-  
ungen auch be i  dml ro s t immunen  Sor ten  eine 
wesentl iehe Qualit~itsver~inderung in den E rn t en  
tier verschiedenen Yersuehsield.er Iestzustel len? 
Hierf / i r  wurde  der  Se r t ak  herangezogen.  Es 
seien nun die e rha l tenen  Untersuchungsergeb-  
nisse angef i ihr t  (Tab. 2). 

W i r  miissen hier  also eine auBerordent l ich  
s t a rke  Beeinf lussung der Qualit~it durch die 
verschiedenen Anbauor t e  feststellen. Der  NaB- 
k lebergeha l t  schwankt  yon 15--33  %, die Quell- 
zahi  is t  a l lerdings f iberal l  gering.  W~hrend  die 
E r n t e n  yon Ta t l i kuyu ,  Holoz und K a r a h o c a  
durchaus  als qua l i t a t i v  hochs tehend  angespro-  
chen werden k6nnen,  is t  die der  i ibr igen Ver- 
suchsfelder  miiBig, die der  le tz ten  ffinf Orte 
sogar  ausgesprochen minderwer t ig .  

E ine  Kor re l a t ion  zwisehen iooo-Korngewich t  
und  NaBkleber  oder  zwischen l e tz te rem und 
Hek to l i t e rgewich t  is t  n icht  vorhanden .  Dagegen 

bes t eh t  eine enge Beziehung zwischen Glasigkei t  
und Nagk lebe r  und en tsprechend,  wenn auch 
n ich t  ganz so eng, zwischen Pro te ingeha l t  und 
Glasigkeit .  Herk i inf te  mi t  viel mehl igen oder  

Abb. z. Ernte 1936 der Reinen Linie 253/29 von Triticum durum. 
Links: Ernte in Tatlikuyu: ioo% glasig. 

Rechts: Ernte aus Eminler K6y: 88% mehlig, 9% gescheekt. 

viel  gescheckten K6rne rn  haben  ausgesprochen 
niedr igen Kleber-  und Pro te ingehal t .  Es be- 
s teh t  daher  die Abne igung  des t f i rkischen 

Tabel le2 .  E r g e b n i s s e  d e r  I ( o r n u n t e r -  
s u c h u n g e n  a m  S e r t a k ,  Ernte  1936 . 

V e r s u c h s o r t  

Ankara Ikizce . . 
Ankara Holoz . . 
Ankara Ka rahoca .  
Ankara Bit ik . . . 
Ankara . . . . .  
Ankara Gfildarpi . 
Eskischehir Sazova 
Eskischehir Fahriye 
Konya Eminler  K6y 
Konya Tat l iknyu . 

1XaB- 
kleber 

% 

2 2 , 0  
31,O 

, 2 9 , 5  
19 ,o  
2 5 , 0  

i 22 ,5  
2 0 , 0  

I 2 4 , o  
I 13,O 
142,o 

iooo Hekto-  
Ouell- IZorn liter 
z a h l  g kg 

13 38.3 79,9 
9 4o,o 8o,6 

i i 36, 8 85,4 : 
o 41,o 80,8 
o 40,0 82,9 
o 4o,o 82, 4 
o 30,0 75,8 

IO 36, 8 79,9 
15 38,3 77,2 
o 39,3 81,3 

Hande l s  gegen gescheckte  durum-Weizen ,  die 
er als d6nmel i  bezeichnet ,  durchaus  zu rechL 
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Auch der Sertak zeigt erhebliche Schwan- 
kungen im iooo-Korngewicht, n~mlich 3o--4I  g. 
Ebenso ist das tIektolitergewicht unregelm~il3ig. 
Es differiert von 75,8--85,4 kg. Das auffallend- 
ste ist auch hier wieder die starke Unausge- 
glichenheit im Klebergehalt: NaBkleber I3 bis 
42 %. Dazu kommt die Ungleichheit der Quell- 
zahl. Wit haben also keineswegs eine I4onstanz 

50o . . . . . . . . . .  i i ~ i i i i i i i i l i  

2 3115  F 7 8 , 9  O 7 2 3  q 5 8  7 8  Y 0 "i 2 3 t t5 ~ 7 8 

Abb. 2. Farinogramm des Sertak, Ernte I936 , 
Anbauort Eskischehir Fahriye. 

(Nr. 76. Aufgenommen vom Technologischen Institut Ankara.) 

der Qualit~it. Das zeigen einmal die beiden 
Farinogramme 76 und 77 (Abb. 2 n. 3). 76 mit 
im Mehl 3 I% Nagkleber und Quellzahl (nach 
BERLINF~) yon 15,5 gibt ein gutes Farinogramm. 
77, bei dem die Werte 24% u n d o  lauten, ist 
dagegen sehr schlecht. Sehr deutlich kommen 

,oo . . . .  Illillill lllll) 

.~ ~ o o ~  ! ! ! !'~ '~ ~ , ~  

~ , \ \ ' \ \ \ \ \ \ \  ,~, 
2 3 ~  8 ~ ] 8..0 O f  g 3 g 5 0  7 8 5  0 I 2 3 ~ 5  

Abb. 3. Farinogramm des Sertak, Ernte 1936, 
Anbauort Eskischehir-Sazova. 

(Nr. 77. Aufgenommen yore Technologischen Institut Ankara.) 

die Qualitfitsdifferenzen auch heraus, wenn 
wir die Wertzahl einffihren. 

Die Wertzahl soll NaBklebergehalt und Quell- 
zahl in einem Ausdruek zusammenfassen. Von 
G E R N G R O S S ,  N E J A T ,  B E R K M E N  u n d  C H R I S T I A N -  

SEN-WENmER wurde vorl/iufig fiir den tfir- 
kischen Backweizen folgende Wertzahl aufge- 
stellt: F/Jr im Schrot bestimmten Nal3kleber 
wird je Prozent der Faktor  5o eingef/ihrt, ffir 
die Quellzahl dagegen 2oo. Als Qualit~itsweizen 
gilt ein Korn, das im Schrot die Wertzahl 325 ~ 
erreicht. Es muB also bei 25 % NaBkleber min- 
destens die Quellzahl IO erreichen: 

NaBMeber: 25 • 5o I25o 
Quellzahh io • 2oo 2ooo 
Wertzahl: 325 ~ Mindestgrenze ffir 

QualitSisweizen. 

Als Mindestgrenze fiir Quellzahl wurde 8 be- 
stimmt. Ein Weizen mit 33 % Nal3kleber und 
Quellzahl 8 w/irde gleichfalls die Mindestwert- 
zahl yon 325 o erreichen. Der NaBklebergehaR 

darf nicht unter 18 sinken. Er  m~Bte dabei 
mindestens die Quellzahl I2 aufweisen, 
um noch als Qualit/itsweizen zugelten. 

Wenden wir diese Wertzahl f/Jr die Er- 
gebnisse der Untersuchungen yon Sertak 
an, so iiberschreiten folgende Ernten die 
Qualit~tsgrenze: Ankara Ikizce Wertzahl 
37oo, Ankara Holoz Wertzahl 3350, Ankara 
Karahoca Wertzahl 3675. Fahriye kommt 
mit Wertzahl 32oo dicht an die untere 
Grenze heran. Konya Eminler K6y hat 
zwar die Wertzahl 365o, es erreicht aber 
nicht die Minimalgrenze f~r den NaBkle- 
bergehalt. 

Alle anderen Ernten haben eine erschrek- 
kend geringe Wertzahl. Tatlikuyu 2Ioo, Ankara 
125o, G/ildarpi 1125, Sazova Iooo und Bitik 
sogar nur 95 o. 

Die Untersuchungen der Ernten des Sertak 
ergeben also eine extrem hohe Ver~nderung der 
Qualit/it. 

Die Tabelle 3 gibt noch den Rosteinflu~3. 
Um hier die Sch~idigung an der Kornernte 
feststellen zu k6nnen und die durch die Ver- 
sehiedenheit der Versuchsfelder bedingten Un- 
terschiede auszugleichen, ist neben dem abso- 
luten Tausendkorngewicht des Ak Bu~day das 
Verh~ltnis zu dem mittleren Tausendkornge- 
wieht der beiden rostimmunen Sorten Sertak 
und Yayla angegeben. Nach Angaben des 
Z/ichters liegt es fiir die Zuchtstation im Mittel 
verschiedener Jahre bei 9z,9%. 

Die Qualit~t bleibt beim Ak Bu~day auch 
dort, wo kein Rostbefall auftrat, hinter tier des 
Sertak zur/ick. Eine deutliche Sch~digung 
linden wir in Holoz und Karahoca. In Ankara 
und Eskischehir ist sie nicht zu beurteilen, da 
hier auch der Sertak die Quellzahl Null hat. 

Neben die Qualit~tsverschlechterung tr i t t  auf 
den mit Rost stark befallenen Feldern ein starker 
Ertragsausfall. Die Tabelle 4 gibt die Ertrags- 
depressionen im Vergleich zu d.em mittleren 
Ertrage yon Sertak-Yayla an. 

Der extrem hohe Ertragsausfall, der nach 
den oben gegebenen Zahlen 4 7 - - 6 o %  erreicht, 
liegt in tier GraBenordnung, wie ihn GaSSNER 
u. STRAI~ (I5) nach RUDORF fiir Argentinien 
anffihren. Der Sch~idigungskoeffizient, unter 
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Tabel le3 .  E r g e b n i s s e  d e r  K o r n u n t e r s u c h u n g e n  a m  A k  13u~day ,  Ernte  1936 . 

Versuchsort 

Ankara Ikizce . . . . . .  
Ankara  Holoz . . . . . .  
Ankara  Karahoca . . . . .  
Ankara  Bit ik  . . . . . . .  
Ankara  . . . . . . . . .  
Ankara  Gtildarpi . . . . .  
Eskischehir Sazova . . . .  
Eskischehir Fahr iye  . . . .  
Konya Eminler  . . . . .  
t (onya  Tat l ikuyu . . . . .  

Nal3kleber 
% 

2 0  

33 
35 
19 
3 ~ 
0 
19 
23,5 
17,5 
3 ~ 

Quellzahl ioooI~orn  
g 

3 I , O  
24,o 
2 5 , 0  
33,8 
21,8 
3o,8 
2 0 , 8  

32,5 
4o,o 
36,3 

% Sertak + Yayla  

80, 4 
66,4 
72,4 
89,7 
53,0 
8o,5 
71,4 
86,4 
97,7 
89,4 

Hektol i ter  
kg 

72,3 
71,4 
75,8 
76,2 
73,o 
75,8 
66,6 
77,4 
79,9 
84,3 

dem die genann ten  Auto ren  die Sch~idigung des 
Er t r ages  je Woche  Ros tbefa l l  vers tehen,  lag 
1936 f f r  die befal lenen Gebiete  bei  den anf~illigen 
Sor ten  also erhebl ich  fiber 5 %. 

T a b e l I e  4. 

Versnchsort 
Kilogramm Korn I Ak Bu~day 

je Dekar I in 0/0 yon 
Ak Ser tak + Yayla[Ser tak + Yayla 

Bu~day ~- 7 

a) S t a r k e r  R o s t b e f a l l  
Ankara  . . . .  [ 97,3 kg 245'4 kg kg 39,6 % 
Ankara  Karahoca I i i , o  kg 239,4 kg 46,4 % 
EskischehirSazova 69,5 kg 13o,8 53,1% 

b) O h n e  R o s t b e f a l l  
K o n y a E m i n l e r K 6 y  f 224,9 kg [ 185,2 kg I 121,4% 

Bevor  wir  die Folgerungen  aus den Versuchs- 
ergebnissen ziehen, m6chten  wi t  in der  folgenden 
Tabel le  noch e inmal  die f f r  den vu lgare-Weizen  
in den einzelnen Versuchsfe ldern  gefundenen 
W e r t e  yon NaBkleber  und Quellzahl  e inander  
gegenfiberstel len und gleichzeit ig die jeweilige 
W e r t z a h l  mi t  angeben (Tab. 5). 

Tabelle 5. 

Die Mit te lwer te  der  ange f fh r t en  5 Versuchs -  
felder geben ein deut l iches  BiM, das  in Wide r -  
spruch zu den oben ange f fh r t en  Anschaunngen  
von der  Kons tanz  der  QnMit{tt des Weizenkornes  
gegen Wachstumseinf l t i sse  s teM. 

Die schlechteste  Qual i t~t  zeigt  das Versuchs-  
felct Sazova.  Hie r  is t  n ich t  zu entscheiden,  ob 
die s t a rke  Verschlechterung cter Kornbeschaf fen-  
hei t  auf den yore  Versuchsanste l ler  gemeldeten  
Befal l  m i t  Septoria tritici oder ob er auf  u n g f n -  
stige K l i m a -  und  Bo4enverh~l tn isse  z u r f c k z u -  
f f h r e n  ist. E x t r e m  hohen NaBklebergeha l t  bei  
mi t t le re r ,  bei  den einzelnen Sorten wechselnder  
Qualit~it zeigt  Ta t l ikuyu .  Das Versuchsfeld 
l i t t ,  wie wir  sahen,  un te r  Trockenhei t .  Es be-  
st~itigt sich bier  der  Klimaeinf luB auf den Pro-  
te ingehal t .  E x t r e m  niedr igen Klebe rgeha l t  bei  
sehr  hoher  Quellzahl  h a t  Emin le r  K6y .  Diese Um-  
kehrung  der Qual i t~ t  f inder  sich bei  einer E n t -  
fernung der be iden  Versuchsfelder  von 6 o  k m  
und ohne wesentl iche H6hendif ferenz  der beiden 
Orte. Auch Fahr iye ,  das  nur  4 ~ k m  yon Sazova  

l g r g e b n i s s e  d e r  N a B k l e b e r -  u n d  Q u e l l z a h l u n t e r s u e h u n g e n  d e r  E r n t e n  y o n  
f f inf  v e r s c h i e d e n e n  V e r s u e h s f e l d e r n .  

A n k a r a ,  

S o r t e  

Ak Bu~day . . . . .  
Sertak Bu~day . . . 
Yayla Bu~dav . . . 
89/28 . . . .  " . . . .  
Landweizen . . . . .  

Mittel  des VersuChsfelde,, 

Ak  13u~day . . . . . .  
Sertak Bu~day . . . .  
Yayla  Bu~day . . . . .  
89/28 . . . . . . . . .  
Landpopulat ion . . . .  

Mittel des Versuchsfeldes 

NaB- 
kleber 

% 

3 O�84 
25 
2 0 ,  5 

27 

19 
2 0  

13,5 
23,5 
26 

20,  4 

Quell- 
zahl 

0 
o 

14 
0 
0 

2,8 

S a z o v a  

O 
O 
O 
0 
O 

Wert-  
zahl 

15oo 
125o 
3825 
1225 
175o 

1910 

95 ~ 
I 0 0 0  

675 
1175 
13oo 

l O 2 0  

T a t l i k u y u  K 6 y  
Nal3- 

kleber Quell- 
zahl 

3 ~ 6 
42 o 
35,5 11 
43, ~ 7 
37,5 8 

37,6 6,4 

F a h r i y e  

23,5 9 
24,o IO 
20,5 14 
25,5 I I  
24,5 7 

23,6 lO,2 

E m i n l e r  K 6 y  

NaB- Quell- Wer t -  
Wert -  kleber zahl zahl zahl % 

27oo I7,5 
21oo 13 
3975 13 
3550 18 
3475 13,5 

316o 1 5  

2975 
3200 
3825 
3475 
2625 

3220 

8 2475 
15 365 ~ 
14 345 ~ 
i i  3IOO 
13,5 3375 

12, 3 321o 
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entfernt, allerdings um etwa 200 m hSher liegt, 
zeigt eine wesentlich abweichende Qualit~t. Es 
hat mittleren Klebergehalt mit guter Quellzahl. 
Die Wertzahl erreieht fast die Qualit~itsgrenze. 

Wir stellen also fest: Im Gegensatz zu den 
bestehenden Anschauungen erhielten wir in dem 
Anbaujahr 1936 bei Prfifung yon reinen Linien 
in verschiedenen Bezirken Zentralanatoliens 
sehr erhebliche 24nderungen der Qualit/it sowohl 
bei Triticum vulgate wie auch bei Triticum durum. 
Bei Sorte 253/29 wurde hier sogar der Hart-  
weizen yon IOO% glasigem zu fast Ioo% meh- 
ligem Korn umgewandelt. In den Versuehen war 
also der Anbauort der Ernten wesentlieh ent- 
scheidender ffir die Qualit~t als die erbliche 
Anlage der Sorten. 

Wir zeigten schon, dab der Ak Bu~day auch, 
falls er nicht yon Rost befallen ist, die Qualit~t 
des Sertak nieht erreicht. AuBerdem tr i t t  in der 
letzten Tabelle der Yayla-Weizen hervor. Er  
zeigt eine hohe Konstanz in der Quellzahl, die 
nur in Sazova unbefriedigend, n~imlich o, wird. 
Beim Sertak sinkt sie dagegen dreimal auf o. 
Hier treten also augenseheinlich verschiedene 
Erbanlagen der Sorten in Erscheinung. 

Ob es sieh nun bei Ver/inderlichkeit um eine 
besonders hohe Variabilitfit der Klebereigen- 
schaften handelt, etwa wie wir sie bei der Varia- 
bills-Mutation fiir die Ahre nachwiesen (I3), 
oder ob der KlimaeinfluB w~hrend der Korn- 
bildung besonders entscheidend ist, das k6nnen 
erst weitere, bereits eingeleitete Untersuehungen 
ergeben. 

Ffir 253/29 m6chten wir eine hohe Labilit~t, 
die all sich auch wieder erblich verankert ist, 
annehmen. Der Yayla-Weizen aber zeigt gegen- 
fiber den anderen geprfiftei1 Sorten eine relativ 
hohe Stabitit~K. Letzterer ist der einzige Winter- 
weizen, w/ihrend alle anderen geprfiften Formen 
Wechselweizen sind, die mit roller Aussicht auf 
guten Ertrag sowohl im Oktober wie im M~irz 
gesgt werden k6nnen. Ob hier Beziehungen zu 
der ungleich hohen Variabilit~t der Qualit/it 
bestehen, muB weiterhin geprfift werden. 

Diese mehr ffir den Genetiker interessanten 
Probleme bertihren den tfirkischen Ziichter, yon 
dem die Schaffung standardisierbarer Sorten 
verlangt wird, weniger. Er  muB aus dem Er- 
kannten die notwendigen Folgerungen ffir die 
praktische Arbeit ziehen. Das Hauptproblem, 
was sieh bier ergibt, ist: Wo sind in der Tfirkei 
Klimabezirke, die sieher einen Weizen hoher 
Qualit~it produzieren? Lassen sich diese Gebiete 
abgrenzen? Handelt es sich /iberhaupt um ge- 
schlossene Distrikte, die es erm6glichen, groBe 

Mengen Weizen erster IIerkunft und damit 
hoher Qualit~it zu schaffen, oder sind es einzelne 
zufSllige Inseln, die ffir die Produktion wenig 
Bedeutung haben? 

Um hier ein klares Bild wenigstens ffir einen 
Toil Zentralanatoliens zu gewinnen, wtlrde die 
letztj~ihrige Dorfuntersuchung in den Vilayets 
Ankara, Eskischehir und ~ankeri ausgenutzt, um 
aus den einzelnen D6rfern, also vom Produk- 
tionsort selbst, Proben zu beschaffen. Die 
Proben wurden wieder in Gemeinschaft mit dem 
technologischen Institut der Hochschule unter- 
sucht. Die Ergebnisse waren folgende: 

Es standen im ganzen 795 Proben von Tritl- 
cure vulgare und 640 von Triticum durum zur 
Verffigung. Die Beobaehtungen erstreckten 
sieh einerseits auf die rein physikalisehen Unter- 
suchungen, wie Siebung, Tausendkorngewicht, 
Hektolitergewicht und Reinheit. Dazu kamen 
die Priifungen auf NaBklebergehalt und Quell- 
zahl, die unter Aufsicht yon GERNGROSS standen. 
Bei einigen Proben standen 5 kg Weizen zur 
Verffigung, so dab hier auch Farinogramme 
aufgenommen und Backversuehe durchgeffihrt 
werden konnten. 

E r g e b n i s s e  der  U n t e r s u c h u n g e n  
bei Triticum vulgate. 

Variations- 
koeffizit nt 

a) Hektolitergewicht 77,658 kg 15,263 6,85 % 
b) NaBkleber % . . 28,300 % ~=5,587 19,8I % 
c) Quellzahl . . . .  6,818 ~=5,586 83,20 % 

Die durchschnittliehe Wertzahl betr/igt 2779- 
Unter der Minimalgrenze ftir NaBkleber, also 
unter I8%, liegen nur 2,6% der Proben, unter 
der Minimalgrenze fiir die Quellzahl, also unter8, 
liegen dagegen 49 %. Wir finden also wieder dem 
kontinentalen Klima entsprechend einen hohen 
Klebergehalt. Leider ist abet die Kleber- 
qualit/it teilweise sehr unbefriedigend. 

Eine Analyse der Wertzahl ergibt, dab yon 
allen Proben nur 37,64% die Qualit/itsgrenze 
tiberschreiten. Zum Toil linden sich darunter 
ausgezeichnete Weizen. So fiberschreiten allein 
I3,9 % die Wertzahl 40o0 und 4 erreiehen sogar 
die hohen Werte von 515o bzw. 5350. 

Die aul3erordentlich hohen Variationskoeffi- 
zienten zeigen aber, dab eine derartige summa- 
rische Betrachtung wenig Wert hat, dab vielmehr 
alas Material dutch starke Einflfisse zu derartig 
hoher Variabitit~it gebracht worden sein muB. 
~Vir erhalten sofort ein wesentlich klareres 
Bild, wenn wir, wie es in der folgenden Tabelle 
gesehehen ist, das Material nach Herkfinften 
gliedern (Tab. 6). 
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Tabelie 6. E r g e b n i s s e  de r  U n t e r s u c h u n g e n  
y o n  Triticum vulgare, 

geordnet nach Herkunftsgebieten. 
N a g -  Hek to -  

Herkunft  Kaza Proben-  k leber  Quell- W e r t -  l i te r  
(vergl. Karte) zahl "Io zahI zahl kg 

Ayasch . 
(~ankaya 
Keskin . 
.Cankiri . 
Cubuk . 
Sivrihisar 
Kalecik 
Eskisehehir 
Seytgazi 
MihMecik . 
Beypazar . 
I(izilcahamam 
Ankara . . . 
BMa . . . .  
Koghisar . . 
Polatli . . . 
H a y m a n a . .  

23 24,9 
18 27, 7 
39 27,9 
13 28,3 
26 23,8 
55 28,3 
17 27,6 

134 30,2 
30 26,I 
80 26,9 
43 26,9 
33 21,7 
19 31,5 
17 29;3 
22 26,6 
64 31,7 

135 31,9 

1965 
1985 
2115 
2195 
2230 
2255 
2260 
2390 
24o5 
2865 
2885 
2965 
3195 
32o5 
3330 
3525 
3915 

7 8 , 2  
78,o 
78,6 
75,8 

78,3 
77,8 
77,6 
78,o 
79,3 
77,6 
76,3 
78,5 
77,7 
77,7 
78,4 
78,5 
75,5 

Die Eintei lung nach den politischen Kaza  ent- 
spricht  naturgemgB nicht  den natiirlichen Um- 
grenzungen der klimatischen Bezirke. 
Sie ist aber fiir praktische Arbeiten in- 
sofern wichtig, als sich alle verwaltungs- 
technischen Mafinahmen am leichtesten 
innerhalb dieser Grenzen durchfiihren 
lassen. Es wgre nu t  berechtigt,  von dieser 
Eintei lung abzngehen, wenn die Unter-  
suchungen eine andere Untertei lung not- 
wendig machten .  Tats~ichlich ist das im 
vorl iegenden Fall nicht  erforderlich. 

Wir  sehen, dab nur  drei Kaza,  n{imlieh 
Koghisar,  Polatli  und H a y m a n a ,  die Quali- 
t~tsgrenzzahl  von 3250 wesentlieh fiber- 
sehreiten. Dazu  bleiben Bala und Ankara  
nur  wenig unter  der Grenze. Es handelt  sich 
hier, wie die Kar te  zeigt, um ein relativ ge- 
schlossenes Anbaugebiet ,  in dessert Zent rum 
Pola t l i -Haymana  liegt. 

Bei den iibrigen Kazas liegt die Wertzahl  
wesentlich unter  der Qualit{~tsgrenze. l~berall 

�9 wird im Durchschni t t  die Minimalgrenze fiir 
Nal3kleber iiberschritten, die minimale Quell- 
zahl  wircL aber nur  noch von einem Kaza  erreicht. 

Um die Differenzen in der Qualit~t der 
Weizenherkiinfte zu zeigen, sei noeh einmal das 
Kaza  Eskisehehir und das Kaza  H a y m a n a  an- 
gefiihrt. Von beiden wurde fast die gleiche Zahl 
von  Proben, n~imlich 134 bzw. 135 untersucht.  

In  H a y m a n a  sind also fast 9 ~ % aller Weizen 
Qualitiitsweizen, in Eskischehir dagegen nur  27 %. 
In  H a y m a n a  k6nnen alle Weizenproben ge- 
mischt  werden und ergeben t ro tzdem eine hohe 
Qualit{it, w{ihrend das gleiche in Eskisehehir einen 
Weizen yon  mangelhafter  Backf{ihigkeit ergibt. 

Die Kar te  zeigt sehr deutl ich d ie  starke Ztt- 
sammengeh6rigkeit  der Gebiete Iiir Qualit~its- 
weizen. An sich deckt sich das Ergebnis durch- 
aus mi t  den Erfahrungen des tiirkischen Weizen- 
handels. Auch yon anderen Autoren,  so von 
G6KG6L (16), Gi3RAY und Y~RTMEN (17) sind die 

G e g e n f i b e r s t e l l u n g  der  E r g e b n i s s e  aus  
t l a y m a n a  ulld E s k i s c h e h i r  Merkez .  

t~skischehir  
H a y m a n a  Merkez 

a) Quellzahl unter 8 . . . .  9,6% 65,6% 
b) Naf3klebergehalt unter 20 % o 3,7 % 
c) Wertzahl unter 325 ~ . . . 11,9% 73,I % 
d) Durchschllittliche Wertzahl 3915 239o 

Gebiete mit  einer Weizenprodukt ion yon guter  
Qualit~t hervorgehoben. 

Insofern best~tigen die Untersuchungen be- 
felts seit langem bekannte  Tatsachen.  Das neue 
ist, dab sie exakte Zahlen bringen, und dab sie 
erm6glichen, die Gebiete genau abzugrenzen. 

Wenn wir jetzt  noch kurz die Untersuchungen 
bei Tri t icum durum besprechen, so mfissen wir 

6'00 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5 0 0 ~  

:~ 2aO 

. . . . . . . . .  ", ', ', ', ' , ' ,  ', ', ', ', ', ', ' ,  V 'd  

-s 7 8 9 0  1 2  3 ~ 5 g  7 8 9 0 1 Z 3  g 5 8  1 8 9 0 1  

Abb.  4. F a r i n o g r a m m  eines gutert  vu lgare -Weizens  aus  Karsa ld i -  
Pola t l i ,  E r n t e  1937. 

zuerst eine neue Wertzahl  einfiihren. Bei 
Makkaroni-Weizen wird heute die Qualit~t noch 
fast ausschlieglich nach dem Klebergehalt  be- 
s t immt.  Die Kleberqualit~it ist yon geringerer 
Bedeutung.  Als vorl~ufige Wertzahl-Berech- 
nung wurde daher vorgeschlagen, Nal3kleber- 
prozent und  Quellzahlpunkt je mi t  Ioo zu be- 
werten. Die Minimalmenge fiir NaBkleber wiirde 
dabei mit  24 % einzusetzen sein und die unterste 
Quellzahl mit  2. Die Minimalwertzahl wird mit  
3ooo als Qualit~itsgrenze vorgeschlagen. 

E r g e b n i s s e  de r  U n t e r s u c h u n g e n  
bei  Triticum durum. 

V a r i a t i o n s -  
koeff iz ient  

a) Hektolitergewicht 76,60.5 kg :k 2,66o 3,5 % 
b) Nal3kleber-% , . 28,4o0% • 17,4% 
c) Qudlzahl .  . . �9 5,I9I •  ~ 83,4% 

Die mittlere Wertzahl  liegt bei 3359, also er- 
hebiich fiber der Qualit~tsgrenze. Von alien 
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Proben liegen 52,o9% mit  der Wertzahl fiber 
3ooo. 33% der Proben haben eine Quellzahl 
yon o oder I. 18,95% erreichen nicht den 
Minimalklebergehalt yon 24%. 

Auch hier ist der Variationskoeffizient vor 
allem bei der Quellzahl wieder aui3erordentlich 
hoch. Die Tabelle gibt die Aufl6sung der Unter- 
suchungen nach den einzelnen Kaza (Tab. 7). 

Tabelle7. E g e b n i s s e  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  
y o n  Trilicum durum n a c h  H e r k i i n f t e n .  

HerkunftI~aza 
(vergl. Karte) 

Ayasch . . . .  

Cankaya . . 
Keskin . . . .  
Cankiri . . . .  
Cubuk . . . .  
Kalecik . . 
Eskischehir 
2r 
13eypazar 
Nallihan 
Ankara . 
Koghisar 
Polatli . 
Haymana 

Proben- NaB- 
zahl kleber% 

43 27,8 
38 29,1 
48 26,9 
31 27,1 
39 26,8 
29 28,3 
15 33,3 
64 26,6 
44 26,7 
17 26,9 
38 3o,1 
12 2%8 
43 31, 8 

125 30,2 

Quell- 
zahl 

3,4 
2 ,4  

3,4 
4,I 
3,o 
4,1 
4,9 
6,6 
5,7 
5,4 
5,4 
8,6 
6,5 
7,3 

Wert- 
zahl 

3 1 2 0  
3z5o 
3o3o 
3120 
298c 
3230 
3820 
3320 
324c 
323c 
355c 
364c 
383r 
375c 

Hekto- 
liter 
kg 

77,7 
76,I 
77,4 
74,8 
76,5 
77,4 
79,2 
76,9 
78,0 
76,5 
76,5 
78,7 
76,8 
74,7 

Praktiseh liegt also bei durum, wenn man yon 
der geringen o,7%igen Abweichung bei ~ubuk 
absieht, die Wertzahl jedes Kaza fiber der 

Abb. 5- Backversuch des Teehnologischen Instituts Ankara. 
A 28 guter vulgare-Weizen aus Karsakli-Polatli. 

C 27 guter durum-Weizen aus Adana. 
A 66 unbefriedigender vulgare-Weizen aus Ankara. 

Qualit/itsgrenze. Besonders gut sind hier die 
Weizen yon Polatli, Haymana ,  Ko~hisar und 
AnkaraMerkez. Die hohe Wertzahl in Eskischehir 
Merkez erkl~irt sich dadurch, dab hier durum nur 
in geringem Umfange und nur in den Ifir diesen 
Weizen besonders gfinstigen Lagen gebaut wird. 

Auch diese Untersuchungen zeigen, dab es in 
der Ttirkei durum-Formen mit  ausgesprochen 
guter Backqualit~t gibt. Beurteilten wir die er- 
haltenen Ergebnisse nach der ffir Backweizen 
aufgestellten Wertzahl, so wiirden nicht weniger 
als 25,5% die Qualit~itsgrenze fiberschreiten. 

Abb. 5 zeigt einen Backversuch des Techno- 
logischen Insti tuts,  der neben einem guten 
vulgare-" auch einen guten durum-Weizen hat. 

Die Tatsache, dab die Tfirkei gut backf~ihige 
durum-Weizen hat, ist bereits von GOKG6L (16) 
auf Grund seiner Untersuehungen unterstrichen. 
Die noch von SCHICI; (I8) 193o aufgestellte Be- 
hauptung, dab Tri t icum d u r u m  keine Weizen 
mit hoher Backqualit/it habe, bes~eht also zu 
Unrecht. 

Es war nun an dem umfangreichen Material 
zu prfifen, ob etwa Korrelationen zwischen ein- 
zelnen Eigenschaften, wie Hektglitergewicht 
und Quellzahl oder NaBkleber und Quellzahl, 
bestehen. Die unten angeffihrten Zahlen zeigen, 
dab keine Korrelationen festzustellen sind. Ffir 
die Zfichtung ist besonders wiehtig, dab dadurch 
die M6glichkeit gegeben ist, hohen Proteingehalt 
mit  hoher Kleberqualit~it zu vereinigen. Auch 
zwischen Tausendkorngewicht und Quellzahl 
zeigt sich keine Korrelation. Es sei noeh be- 
merkt,  dab einige durum-Formen mit  abnorm 
hohem Tausendkorngewicht, n~imlich 67, 5 und 
75 g, gefunden wurden. 

K o r r e l a t i o n e n ,  die bei den Weizen  
u n t e r s u c h t  wurden .  

a) Triticum vulgaee 
Hektolitergewicht 

zu Quellzahl . . . . .  r ~ - -  o,o674 4- o,o335 
Nal3kleber % zu Quellzahl r = - - o , I 3 I I  • 

b) Triticum durum 
Hektolitergewicht zu 

Quellzahl . . . . . .  r = - -  0,0597 i 0,0426 
Quellzahl zu Nal3kleber- % r = --0,0035 ~= 0,0430 

Welche Konsequenzen ergeben sieh nun aus 
den Resultaten ffir die Standardisierung des 
tfirkischen Weizens? 

I. Der Durchschnitt  aller zentralanatolisehen 
durum-Weizen, soweit die Herkfinfte gepriiit 
wurden, weist eine hohe Qualit~it auf. Die ein- 
fache mechanisehe Reinigung kann also unter 
Beriicksichtigung der Kornfarbe einen Standard 
hoher Qualit/it schaffen. Die Minimalgrenze yon 
78 kg Hektolitergewicht wird dabei ohne Sehwie- 
rigkeiten erreicht, da die ungereinigten Popula- 
tionen im Durchschnitt  76,6 kg hatten.  

2. Ftir die vulgare-Weizen, also ffir Back- 
weizen, ist die Standardisierung schwieriger. Zu- 
n/ichst muB nochmals bemerkt  werden, dab das 
Urteil PELSHENKEs (19), die tfirkischen Weich- 
weizen seien minderer Qualit/it, nicht aufrecht- 
erhalten werden kann. I m  Gegenteil, wie auch 
die Abb. 4 und 5 zeigen, verf/igt die Ttirkei tiber 
Weizen bester Qualit~t. Das gilt nicht nut  fiir 
Backf~higkeit, sondern wie die Untersuehungen 
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yon G-ERNGROSS ergeben, auch ffir den geringen 
Aschegehalt. Der Weg, den die Tfirkei zur 
Standardisierung gehen muB, ist aber yon denen 
anderer L~inder vollkommen verschieden. Es 
muB nicht nach Sorten, sondern nach Herktinften 
standardisiert werdem Die hierffir notwendigen 
MaBnahmen sind : 

a) Die weiteren Gebiete bester Weizenqualit~it, 
wie sie der Hande! seit langem kennt, sind dutch 
Dorfanalysen genau abzugrenzen. 

b) Um den Einflug der Jahreswitterung b e- 
urteilen zu k6nnen, mfissen sich die Unter- 
suchungen fiber eine Anzahl yon Jahren er- 
strecken. 

c) Zur Gewinnung einer einwandfreien Saat 
ist eine moderne Reinigung und Beizung des 
Saatgutes erforderlich (I4). 

d) Zur Vereinheitlichung der weizen ist eine 
erhebliche Verminderung der angebauten Popu- 
lationen durchzuffihren. 

e) Die Saatzucht mug auf dem neuen Wege, 
n~imlich der Ziichtung ffir die einzelnen Her- 
kunftsgebiete, Sorten schaffen, die in diesen 
Bezirken h6chste Klebermengen yon bester 
Qualit~t zu liefern verm6gen. Ist die Tfirkei 
bereits jetzt in der Lage, durch einfache MaB- 
nahmen einen Standard-Backweizen hoher Qua- 
lit~it zu schaffen, so wird planm~iBige Ziichtung 
es erm6glichen, in den begiinstigten Anbau- 
bezirken Weizen allererster Qualifiit zu erzeugen. 

3. Die Forschung mug folgende Fragen klgren : 
a) Wodurch ist die groge Variabilit~it der 

tiirkischen Weizen in der Backqualit~it bedingt? 
b) Wie welt ist die Qualit~t durch ~ugere 

Faktoren, vor allem durch KulturmaBnahmen, 
zu beeinflussen. 

c) Wie kann die Zfichtung Formen mit 
gr6Berer Stabilitgt i n  der Backf~higkeit 
schaffen? 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Fassen wir die Ergebnisse noch einmal kurz 
zusammen : 

I. Die Untersuchungen von 1936 an reinen 
Linien, die in verschiedenen Versuchsfeldern an- 
gebaut waren, ergaben/iberraschenderweise eine 
sehr geringe Konstanz der Qualit~it. 

2. Die durum-Sorte 253/29 zeigte auch ~iuger- 
lich in dem Obergang zu mehligem 1Korn, mit 
dem eine Anderung der Kornform verbunden 
war, eine groge Variabilifiit. 

3. Die Ver~hlderlichkeit der Weizen war ver- 
schieden stark: Im Versuchsfeld Eskischehir- 
Sazova wurde nur minderwertige Qualit~t er- 
zielt. 

4. Die Untersuchungen yon 1937 stellten in 

den geprfiften Vilayets die Herkfinfte aus den 
Kaza Polatli, Haymana,  Koghisar als Weizen 
hoher Qualit~it heraus, die die aufgestellte Wert- 
zahl erheblich fiberschritten. 

5. Es wurden auch durum-Formen hoher 
Backqualit~it gefunden. 

6. Die Standardisierung mug nach Herkiinften 
erfolgen. Dann ist die Ttirkei in der Lage, Back- 
weizen h6chster Qualit~it zu liefern. 

7. Die durum-Formen aller geprfiften Bezirke 
entsprachen den ffir einen Standard zu fordern- 
den Ansprfichen an Klebergehalt. Hier kann die 
mechanische Reinigung sofort einen qualitativ 
hochstehenden Makkaroniweizen schaffen. 

8. Es sind noeh eine groBe Anzahl weiterer 
Probleme zu bearbeiten. Die Arbeiten laufen, 
und es wird in Kfirze darfiber berichtet werden. 

L i t e r a t u r .  
I :  MIRZA H A c I - Z A D E  (M. G6KG6L): Uber die 

Beziehungen zwischen dem Witterungsverlauf und 
der H6he und Beschaffenheit des Weizenertrages. 
Stambul 193 ~ . Dissertation Berlin. 

2. SCHNELLE, FR.: Studien tiber die Back- 
qualit~it yon Weizensorten. Wiss. Arch. Landw. A 
I, 471--555 (1929). 

3. NEWTON, R., and J. G. MALLICH: Variation 
in the Quality of wheat grown in the repliate plots. 
Sci. Agricult. IO, 669--677 (193o). 

4. •KERMAN, A.: Weizenziichtung auf Korn- 
qualitS~t. Z. Zfichtg A 16, 523--536 (1931). 

5. MINERT,  G. : Observations sur l'h@ridit6 du 
caract6re ,,Qualit6" dans quelques croisements de 
b16 tendre. Ann. Epiph. et de Phytoggn6tique 3 
(1937)- 

6. IKLOTSCI~: Haben w i t  backstarke deutsche 
Weizensorten und wo sollen wir sie anbauen? 
Mitt. dtsch. Landw.ges. 1934, 3o/32. 

7. BOER~ER, A.: Die Mehlqualit~t der Handels- 
typen yon La Plata-Weizen unter zfichterischen 
Gesichtspunkten. Ziichter 7, 233 If. (1935). 

8. BOERGER, A. : Argentiniens Weizenstandar- 
disierung und die Qualit~tsziichtung. Ziichter 
8, 57/65 (1936). 

9. MADER,  W .  : Weizenqualit/it als Zucht- und 
Erzeugungsrichtung. Eine fibersichtliche Dar- 
stellung nnter besonderer Berficksiehtigung der 
Sfidost-Staaten Europas. Zfichter 3, 286-297 (1931). 

I0 .  C~IRISTIANSENWENIGER,  F .  : Die Weizen Ana- 
toliens. Zfichter 2, 269/276 (193o). 

I I .  CHRISTIANSEN-WENIGER,  ~'. : Die Pflanzen- 
zfichtung in tier Tiirkei. Zfichter I, 25o-256 (1929). 

12. CHRISTIAI~'SEN-WENmER, F.: Zweiter tfirki- 
scher Pflanzenzfichterkongreg 2o.--28. Febr. 1932. 
Zfichter 4, I IO--II2  (1932). 

13. CHRISTIANSEN-~VVENIGER, F .  : ~ber die Mo- 
difizierbarkeit der Form. der Weizen~Lhre und erster 
Bericht fiber eine Variabilis-Mutation bet ~Zeizen. 
Z. Pflanzenztichtg II, 315--339 (1926). 

14. CKRISTIANSEN-WENIGER,  F .  : Die Grund- 
!agen des tfirkischen Ackerbaues. Leipzig 1934- 

I5. GASSNER, G., u. W. STRAIB: Untersuchungen 
zur Bestimmung der Ernteverluste des Weizens 
dutch C-elb- und Schwarzrost. Phytopathol. Z. 
9, 479--5o5 (1936) �9 



9 , 1 0  P O P O F F :  Der Zfichter 

16. GOKOOL, M.: Tfirkiye Bu~daylari: Die t~ir- 
kischen Weizen. Istanbul 1935. 

17. GORAY, A., ve V. YURTMEN: Bu~day Kri- 
zinde Tfirkiye (Die Ttirkei in der V~Teizenkrise). 
Zir. Vek. Neschr. Nr. 238, Ankara I937. 

18. SCHmK, R.: Die Backfghigkeit der YVeizen 
nnd ihre Verbesserung dureh Zfichtung. Zfiehter 
2, 72--80 (1930). 

19 .  P E L S F I E N K E ,  P . :  Uber \ u  
Handb. d. Miillers. Braunschweig 1936. 

20. STRAIB, W.: Untersuchungen fiber das Vor- 
kommen physiologiscber Rassen des Gelbrostes 
(JPuccinic~ glu#zarurs) in den Jahren 1935/36 und 
fiber die Aggressivit~t einiger neuer Formen auf 
Getreide nnd Gr~isern. Arb. biol. Reichsanst. 
Land- u. Forstw. 22, 91--117 (I937). 

(Aus der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt, Sofia, Bulgarien.) 

Chim~irenbildungen bei der Futterrfibe. 
Von A, PopoftY. 

Als wir im Jahre x936 eine cytologische Unter- 
suchung an der Futterrfibe vornahmen, waren 
wir yon dem Wunsche beseelt, uns besser fiber 
die Ursaehen der Erscheinung der sogenannten 
, ,Trotzer" zu unterrichten. Von den Angaben 
PRYWERs (I93I) ausgehend, daf3 bei R/iben 

und seither zur Samengewinnung benutzt. Zur 
Feststellung der Chromosomenzahl wurden 
Wurzelspitzen yon solchen Rfibenk6pfen ge- 
nommen, die nach der Samenernte aus der Erde 
ausgegraben worden waren. Das Ausgraben fand 
bei einer gr613eren Bodenfeuchtigkeit start,  so 

J 

i 

Abb. i. Zelle eines tetraploiden W~irzelchens (Vergr. etwa I55o• Abb. 2. Zelle eines diploiden Wurzelchens (Vergr. etwa I55o• ). 

manchmal  Unregelm/igigkeiten im Verlaufe der 
Reduktionsteilung vorkommen, hofften wir, 
Pflanzen als chromosomale Aberranten unter 
den Untersuchten , ,Trotzern" zu finden. Die 
vorgenommene cytologische Untersuehung be- 
st~itigte diese Annahme nicht. Die im zweiten 
Jahre  nicht zur B1/ite gelangten Pflanzen hatten 
ebenso wie die normalen zweij~ihrigen die di- 
ploide Chromosomenzahl ~ n ~ I8. Bei dieser 
Untersuchung hat ten wir j edoch die Gelegenheit, 
festzustellen, dab eine betr/ichtliche Anzahl der 
untersuchten Pflanzen Chromosomenchim/iren 
waren, wenigstens in bezug auf ihre unter- 
irdischen Teile. Diese Tatsache veranlal3te uns, 
unsere Versuche im Jahre i937 in einer neuen 
Richtung mit  dem Wunsch fortzusetzen, die 
Ursachen zu kl&ren, die f/ir die beobachteten 
ChimS~renbildungen yon Bedeutung sin& 

Als Untersuchungsobjekt diente uns die Sorte 
,,Eekendorfer Gelbe". Diese Sorte wurde in der 
Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt zu Sofia 
schon im Jahre I933 als Originalsaat eingefiihrt 

dab sich an jedem Kopf ziemlich viele f/ir Unter- 
suchungszwecke geeignete Wiirzelchen befanden. 
Die Wurzelspitzen wurden mit  Hilfe der 
NAWASCHINschen L6sung fixiert und die Pr/ipa- 
rate mit  H~imatoxylin Heidenhai*a gef/irbt, 

Zu Beginn untersuchten wir eine best immte 
Anzahl von normalen Pflanzen und auch un- 
gef~thr ebenso viele ,,Trotzer". In dem einen wie 
in dem anderen Fall ergaben unsere Beobaeh- 
tungen dieselben Ergebnisse. An vielen der yon 
uns beobachteten Rfibenk6pfe fanden wir auger 
diploiden auch tetraploide Wfirzelchen (Abb. I 
und 2). Meistens waren an der betreffenden 
Pflanze die tetraploiden W/irzelchen in ge- 
ringerer Zahl vorhanden als die diploiden. Es 
gab j.edoch F~ille, in denen die tetraploiden in 
der Uberzahl auftraten. Es ist aber nicht vor- 
gekommen, dab wir an einer Pflanze ausschlieg- 
lich tetraploide W/irzelchen vorfanden. Bei 
einigen K6pfen beobachteten wir einzelne Sek- 
toren yon tetraploiden Zellen oder vereinzelt  
tetraploide Zellen zwischen den diploiden ver- 


