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Weizenertrag und -gtite als Z~chtungs- und D~ngungsfrage. 
Von I t e i n r l c h  1N.ngeltre, Halle/Saale. 

Trotz des Krieges mit seiner Forderung auf 
H6chsterzeugung darf die Gfite des Erzeugnisses 
nicht vernachKissigt werden. Das gilt besonders 
ffir den Zfichter, denn seine Arbeit ist letzten 
Endes Zukunftsarbeit. In der nahen Zukunft 
aber werden sicher wieder h6here Gfiteansprfiche 
gestellt. 

Es sind fast IO Jahre vergangen, dab mit der 
Weizenqualit/itszfichtung systematisch begonnen 
wurde. Zwei ganz hervorragende Erfolge sind 
schon erreicht worden, und zwar beim Winter- 
weizen durch die Zfichtung des Tassiloweizens 
und beim Sommerweizen durch Heines Koga. 
Aber in den n/ichsten Jahren ist noch eine Reihe 
yon Qualit~tssorten zu erwarten, denn der An- 
teil der sehr guten Qualit~it ist bei den yon den 
Zfichtern eingesandten Proben im st/indigen 
Wachsen. Der Anteil der Proben mit einer 
Testzahl yon fiber 3o stieg in den verschiedenen 
Jahren nach den Untersuchungen des Institutes 
ffir Pflanzenbau und Pflanzenzfichtung (3) wie 
folgt an: 

Ernte 1931 
,, 1932 
, ,  1933 
,, I934 
,, I935 

1936 

z 8 , 8  % gate und sehr gate Qualit/~t 
27,1% . . . . . . . . . .  

3I,O% . . . . . . . . . .  

22,0 ~ ,, , . . . . . . .  
37,4 % . . . . . . . . . .  

51,0 % . . . . . . . . . .  
Die systematische Zfichtung begann erst 

dann, als 
I. Ieststand, dal3 die QualitSt nicht klima-, 

sondern sortenbedingt w a r  [PELSHENKE (6), 
ROE),{ER (9), SCHARNAGEL ( I I ) ,  SCHNELLE ( I 3 ) ] ;  

2. Methoden zur Feststellung der Qualit/it 
an kleinen Mengen ausgearbeitet waren IPELs- 
~ i ~ E  (6), BERLINE~ (~), ENGELK~ (5)); 

3-feststand,  dal3 Weizenertrag und -gfite 
vereinigt werden konnten !PELSHENKE and 
VETTEL (8)]. 

Die letzte Feststellung war von ausschlag- 
gebender Bedeutung f/ir die ganze Zfichtung. 
PELSHENKE and VETTEL beseitigten endgfiltig 
die immer wieder auftauchende Meinung, Qua- 
litSt and Quantits~t seien natfirlich Gegens~itze. 

Einen weiteren Fortschritt  stellte die Ent- 
wicklung yon Mikromethoden Iv. ROSENSTIEL 
(I0), ENGELI~E (3)1 dar. Hierdurch war es nicht 
nur m6glich, Einblick in die Vererbung der 
Qualit/it zu erhalten, sondern auch Linienge- 
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mische zu trennen. D a v .  ROSENSTIEL (I0) und 
Verfasser (3) feststellten, dab die gute Qualit~t 
recessiv vererbt wurde, war es m6glich, sehr 
frfihzeitig auf Qualit~it auszulesen. Damit war 
das Zuchtverfahren so vereinfacht, dab es sich 
kaum noch yon der Zfichtung auf ein bestimmtes 
morphologisches Merkmal unterschied. Eine 
hohe Qualit~t zu zfichten, bedeute fiberhaupt 
keine Schwierigkeit mehr, wohl aber die Zfich- 
tung auf Ertrag and Qualit/it, sie brachte nattir- 
lich s/imtliche Schwierigkeiten mit sich, die sich 
bei der Ertragszfichtung unter bestimmten Be- 
dingungen (hier unter der Bedingung guter 
Qualit~t) ergeben. 

Nach den groBen Erfolgen, die die deutsche 
Pflanzenzfi:htung seit ihrem Bestehen erreicht 
hat, war es fast eine Selbstverst/indlichkeit ge- 
worden, die Ziichtung k6nne alle Probleme des 
Pflanzenbaues 16sen. Ergaben sich beim Pflan- 
zenbau irgendwelche Sehwierigkeiten, die nicht 
leicht durch andere Ma13nahmen behoben werden 
konnten, so sollte in jedem Fall die Zfichtung der 
rettende Engel sein. Wenn diese Tatsache auch 
ein Zeichen ffir das groBe Vertrauen ist, das der 
Zfichtung entgegengebracht wird, so erscheint 
es mir doch zweckm/iBig, z/ichterische and an- 
dere Probleme (z. B. dfingungstechnische oder 
anbautechnische) zu trennen. Der Zfichter darf 
nicht mit Problemen fiberlastet werden. Im 
folgenden soll versucht werden, bei einigen 
Weizenproblemen eine solche Trennung vorzu- 
nehmen. Ich stfitze reich u. a. haupts/ichlich auf 
Erfahrungen and Versuche in der Provinz 
Sachsen, die bekanntlich zu den wichtigsten 
Weizengebieten des Deutschen Reiches geh6rt 
and sowohl durch ihre Weizenzfichter als auch 
durch ihre Weizenerzeugung hervortritt .  Die 
Versuche der Versuchswirtschaft Lauchst/idt 
finden hierbei besondere Berficksichtigung. 

Zun/ichst wollen wir uns dem Weizenertrag 
zuwenden. Er  hat seit den 8oer Jahren des 
vorigen Jahrhunderts eine bedeutende Steige- 
rung erfahren. Die Durchschnittsertriige (4) in 
den einzelnen Jahren sind folgende: 

I 8 7 8 - - I 8 8 2  13,o d z / h a  1 9 o 3 - - 1 9 o  7 19,8 d z / h a  
1883--1887 13, 5 ,, I9o8--1913 21,6 
I888--I892 13,6 ,, 1924--1928 18, 9 
1893--1897 16,9 ,, t929--I933 21,6 ,, 
1898--19o2 I8, 5 1934--1938 22,5 ~, 
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Im Durchschnitt der Jahre 1878/82 betrug die 
Gesamtproduktion an Weizen in Deutschland 
2,37 Mill. t, 1934/38 aber mehr als das Doppelte, 
niimlich 4,81 Mill. t. Diese Steigerung ist erreicht 
worden : 

I. durch die Steigerullg der ha-Ertr~ige; sie 
betriigt in den Jahren 1934--1938 z73% 
(1878/82 = IOO); 

2. durch die Ausdehnung der Anbaufl~che; 
sie betr~igt in den Jahren 1934/38 I!,3% 
(1878/82 = 1oo). 

Die Ausdehnung der Weizenfl~iche erscheint 
uns in den Ietzten 60 Jahren gerillg zu sein. 
Wenn wir ulls aber noch vergegenw~irtigen, dab 
in den heutigen Weizengebieten der Weizen viel 
schneller als frfiher aufeinander folgt, so wird 
uns klar, dab die Gebiete, die in den letzten 
60 Jahren durch den Weizen ,,erobert" sind, 
sehr wenig Bedeutung haben. Der Weizen ist 
ffir diese Gebiete framer lloeh zu anspruehsvoll 
und ist in seiner Ertragsh6he und -sicherheit mit 
dem Roggen nicht konkurrenzf~hig. Der ,,Sand- 
weizen" ist framer noeh ein Problem und ohne 
Zweifel vornehmlich ein zfichterisehes. 

Die ha-Ertr~ige weisen dagegen eine aul3er- 
ordentliche Steigerung auf. Um die Jahrhundert-  
wende kann man von einer ruckartigen Steige- 
rung sprechen. Weder die erh6hte Anwendung 
der Handelsdfingemittel, noch die Zfichtung 
allein silld fiir diese Steigerung mal3gebend ge- 
wesen, sondern das Zusammenwirkei1 beider 
Ertragsfaktoren hat  diese Steigerung erm6glicht: 
Den besten Beweis dafiir, dab die heutigen Er- 
tr~ige mit den damals allgebauten Landweizen- 
sorten nicht mehr zu erreichen sind, gibt uns 
der Versuch. Die Landweizensorten sind der 
heute fibIichen D/ingullg nicht mehr gewachsen. 
Andererseits aber kalln die bessere Standfestig: 
keit und die damit erm6glichte Anwendung 
h6herer Dtillgergaben nicht als der Haupterfolg 
der Zfichtung angesprochen werden. Das be, 
weisen wiederum Versuche mit neuerell Ztich- 
tungen, die ~lteren Sortell in der Standfestigkeit 
nicht, aber im Ertrag um mehrere dz/ha fiber- 
legen sind. Ebenso wichtig als die Standfestig- 
keit ist auch das engere Korn-Strohverhidtllis 
zu beurteilen. Die ertragreichsten u n d  ertrags- 
treuesten Winterweizensorten in Lauchst~idt 
haben im 6 j~ihrigen Durchschnitt auch ein enges 
Korn-Strohverh~iltnis, n~imlich x : z,42 und 
I : 1,63 gegentiber z : z,85 bei den iibrigen noch 
anbauwtirdigen Sorten. Zugullsten der Korn- 
produktion verbleiben also weniger Autbaustoffe 
im Stroh. Die verschiedene Verwertung der 
N~ihrstoffe zur Korn- und Stroherzeugung ist 

eine Sorteneigenschaft, also ztiehterisch zu be- 
einflussen. 

Aber auch hierbei spielt die Dfingung, illsbe- 
sondere die Stickstoffdiingung eine Rolle. Lang- 
j/ihrige Versuche mit Sommergerste in Lauch- 
st~idt belegen das sehr gut. Es handelt sich dabei 
um Stiekstoffsteigerungsversuche, ich ffihre sie 
bier an, weil derartig langj/ihrige Versuche mit 
Winterweizen nicht zur Verftigung stehen. An 
Korn und Stroh wurden geerntet (2): 

Dfingung Ertrag in % der Io-Parzelle 
kg/ha N Korn Stroh 

IO IO0 IO0 

20 lOZ 1o9 

4 ~ 98 ii2 
60 95 116 
80 94 118 

lVIit der Stickstoffsteigerung fiber 2o kg/ha 
hinaus hat der Kornertrag infolge des Lagerns 
also abgenommen. Das Korn-Strohverh~Utnis 
wird mit der Steigerung der Stickstoffdfingung 
erweitert. Die Sommergerste hat unter diesen 
giinstigen Bodenverh~ltnissen den Stickstoff 
fast lediglich zum Strohwachstum verwendet. 
Diese Ergebnisse sind Durchschnittsergebnisse 
von 4 Jahren und 6 Sorten. Bei Aufteilung der 
Sorten in anspruchsvolle und wenJger anspruchs- 
volle (Intensiv- und Extensivsorten) ergeben 
sich folgende Unterschiede : 

Dfingung 
Ertrag in % der Io-Parzelle 

Korn Stroh 
kg/ha N Intens. Extens. Intens. Extens. 

. . . . . . .  Sorten Sorten Sorten Soften 

I0 I00 I I00 I00 IO0 

20 IO4 99 I IO  IO$ 
4 ~ 98 97 izo 112 
6o 96 93 114 iz8 
80 97 91 Z18 I~-0 

Amf~inglich haben die Intensivsorten durch die. 
Stickstoffdiingung mit einer Kornertragssteige- 
rung geantwortet, die Extensivsorten aber haben 
schon bei dieser Diingung nur eine Strohertrags- 
steigerung gebracht. Die ftir Braugerste unter 
diesen gfinstigen Verh~ltnissen zu hohen Stick- 
stoffgaben aber senken die Kornertr~ige der 
Intensivsorten schwaeh, die der Extensivsorten 
schon stark, w~ihrend die Strohertr~ige in beiden 
F~llen gesteigert werden. Wir sehen bier auch 
die Notwendigkeit des Zusammenwirkens der 
zfichterischen und dfingungstechnischen Arbeit. 

Zwei Tatsachen aber geben AnlaB, gegen eine 
wesenttiche Steigerung der Ertr~ige durch die 
Zfichtung skeptisch zu sein: 

I. Die Feststellung ROEMERs (mfindliche 
Mitteilung), dab die Getreideertr~ige in damals 
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und jetzt gut geleiteten Betrieben trotz erh6hten 
Dfirlgeraufwandes seit der Jahrhundertwende 
kaum noch gesteigert sind. 

2. D~e Leistung der Sorte Rimpaus fr/iher 
Bastard. Diese seit I888 angebaute Sorte hat 
sich bis heute erhalten k6nnen und steht in 
Lauchst/idt (ira 6j/ihrigen Durehschnitt) noch 
heute an zweiter Stelle. Sie wird lediglieh durch 
Heine II  im Ertrag /iberboten. 

Man kann dem entgegensetzen, da/3 im Falle I 
die Bodenfruehtbarkeit zurfickgegangen sein 
k6nnte, und im Falle 2 j a nicht abzustreiten ist, 
dab seit I888 an der Sorte Rimpaus friiher 
Bastard fortw/ihrend z/iehterisch gearbeitet ist. 
Abet kein Z/icMer wird bestreiten, dM3 die Z/ich- 
tung auf Ertrag heute zum /Kampf urn den 
letzten Zentner geworden ist. Die Artkreuzungen 
haben bisher auch keinen Erfolg bringen k6nnen. 

Die weitere Steigerung der deutsehen Weizen- 
ertr~ige ist heute mehr eine anbau- und d/ingungs- 
technische und nicht zuletzt eine Organisations- 
frage, als e ine  z/ichterische Frage geworden. 
Mit anderenWorten : Es kommt vom Standpunkt 
des Ertrages nicht so sehr darauf,an, dab neue 
Sorten gezfiehtet werden, sondern darauf, dab 
unsere Spitzensorten starker als bisher angebaut 
werden. Darin liegt aueh vielleieht der tiefere 
Sinn der veto Reiehsn/ihrstand durchgef/ihrten 
Sortenbereinigung. So groB die Erfolge auf dem 
Oebiete der Ertragssteigerung seit 60 Jahren 
sind, fast grSBer ist noeh unser Sortenverbraueh, 
also der Verbrauch an zfiehteriseher Arbeit und 
Ztichterkapital. Wichtig ist natfirlich auch, dab 
die Sorten dort angebaut werden, wohin sie 
geh6ren und so angebaut werden, wie sie es ver- 
langen. Diese Arbeit ist unsere vordringlichste, 
weil sie den Anbauer weder finanziell noch ar- 
beitsm/iBig belastet. Nach dieser Arbeit erst 
kommt die erhShte Anwendung yon Dtinge- 
mitteln. Nit  diesen Magnahmen k6nnen unsere 
Gesamtertr/ige noch in einem Mal3e gehoben 
werden, das durch neuere Ziichtungen allein hie 
erreicht wird. Die Ertragsz/iehtung hat eine 
groBe Bedeutung gehabt, heute verlangt die 
Steigerung des Ertrages axldere Mal3nahmen. 

Der Ztichter hat sich in den letzten Jahr- 
zehnten unter Beibehaltung des Ertragsprinzips 
besonders der Erh6hung der Ertragssicherheit, 
sei es dutch Ziichtung standfester, diirrefester, 
friihreifender oder krankheitswiderstandsf/ihiger 
Sorten, zugewandt. Diese Merkmale haben sich 
fast ausschlief31ich als durch ztichterische Ma/3- 
nahmen zu beeinflussende lierausgestellt, sie 
haben mit der Dtingung wenig zu tun. 

In den letzten Io Jahren hat sich die Ztichtung 
ganz besonders der Weizenqualitgt angenommen. 

Hier gerade erscheint es mir notwendig, ztich- 
terische Arbeit yon anderer zu trennen. Es kann 
dadurch eine Entlastung der Zfichter eintreten. 

Die Backqualitfit ist h a u p t s ~ c h t i c h  abh/ingig 
von der Kleberrnenge und Klebergtite. Bei Be- 
nutzung yon Kleberverbesserungsmitteln ist der 
Klebermenge, ohne Benutzung dieser Mittel 
aber der Kleberg/ite die grfBte Bedeutung zu- 
zumessen. Bei der Beurteilung der Weizen- 
qualit/it wird in Deutschland ohne Verbesse- 
rtmgsmittel gearbeitet, also indirekt der Kleber- 
giite gr6Bere Beachtung geschenkt. Auch bei der 
sogenannten Wertzahl wird die Kleberg/ite 4mal 
so hoch wie die Klebermenge bewertet. Wie 
richtig diese H6herbewertung ist, Wird sich 
noch aus Nachstehendem ergeben. 

Die Klebergtite ist sortenbedingt und wird 
durch die D/ingung und Witterung weniger be- 
einflul3t. Sie wird entweder durch die Kleber- 
quellzahl oder durch die Testzahl bestimmt. Ich 
fiihre hier 6jShrige Versuche der Versuehswirt- 
sehaft Lauehst/idt an. In diesen 6 dahren sind 
6 Winterweizen- und 5 Sommerweizensorten auf 
Test- und Quellzahl untersucht; die Ergebnisse 
sind folgende: 

Tabelle i. T e s t z a h l e n  der  Win te rwe:  zen. 

Jahr 

i ,  

1934 
1935 
1936 
I937 
1938 
~939 

Sort.- 
mittel 

2.5 
20 
16 
I8  
22 
2 2  

20,5 

g 

~8 
2 O  

z 5  
I 4  
2 O  

23 

z8,3 

26 
23 
23 
20 
23 
25 

23,3 

64 
74 
49 
46 
58 
49 

56,7 

34 3 ~ 32,8 
29 25 31,8 
24 25 25,3 
21 21 23,3 
27 27 29,5 
44 32 32,5 

29,8 26,7 29,2 

Die Jahresschwankungen sind bei den ;orten 
raft Ausnahme yon Rimpaus friihem Bastard 
(I939) gering. In Tabelle 2 sind die Sortenmittet 
und Jahresmitteltestzahlen gegeniibergestellt : 

Tabetle o. T e s t z a h l e n  in % des So r t en -  
und J a h r e s m i t t e l s .  

Testzahlen in % 
Sortenmiftel 

Sorte % 

Carsten V . . 63 
SMzm. Standard 7 ~ 
Heine III . . . .  80 
Heine II . . . .  91 
Rimpaus fr. Bastd. io2 
L. Tassilo . . 144 

Differenz zwischen 
Maximum und 
Minimum , . . 8~ 

v o m  

Jahresmittel 
Jahr % 

1937 80 
1936 87 
1938 IO1 
I935 Io9 
1939 Is 
I934 II2 

32 
5* 
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Der Sorteneinflug ist bei Winterweizen also 
wesentlich h6her als der Witterungseinflul3. 

Da die Testzahl aber durch eine biologische 
Methode festgestellt wird, sind in den versehie- 
denen Jahren schon verschiedene Ergebnisse zu 
erwarten. Ein groger Prozentsatz der Jahres- 
sehwankungen kann auf die Methode an sich 
zuriickgeffihrt werden. Die tats{ichlichen JaMes- 
schwankungen k6nnen also noch kleiner ange- 
nommen werden. 

Tabelle 3. T e s t z a h l e n  der Sommerweizen .  

JaM 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Sort.- 
mittel 

Janetz- 
kis 

fr. S.-W. 

49 
9 I 
48 
57 
74 
82 

Testzahlen 
Strubes Lob- Heio.es Jahres-  

lllarll~s Peragis  
r. Sehl. Kolben Kolben mit tel  

66,8 

23 49 31 2 7  35, 8 
29 63 24 46 5o,6 
�9 8 I2~ 18 25 46,0 
I8 45 I I9 21 32,o 
23 44 I 23 25 37'8 
26 53 i 27 24 42'4 

22,~ I 62, 5 23, 7 28 ,0  40,77 

Auch beim Sommerweizen tritt die Sorten- 
bedingtheit der Testzaht deutlieh in Erscheinung. 
Die Jahresschwankungen sind aber gr613er als 
beim Winterweizen. Die Gegen/iberstellung der 
Jahressdlwankungen und der Sortenschwan- 
kungen ergibt folgendes Bild: 

Tabelle 4. T e s t z a h l e n  in % des Sor t en -  
und J ah re sm i t t e l s .  

Testzahlen in 
Sortenmittel 

Sorte 

Strubes toter 
Schlanstedter. .  

Peragis . . . . .  
Heines Kolben . . 
Lohmanns Kolben 
Janetzkis fr. 

Sommerweizen  . 

Differenz zwischen 
Maximum und 
Minimum . . 

% 

56 
-58 
69 

154 

163 

II7 

V O I ~  

Jahresmittel 
Jahr 

1937 78 
1934 88 
1938 93 
1939 lO4 

1936 Iz3 
1935 124 

46 

Auch bier haben wit dieselben Verh~iltnisse 
wie beim Winterweizen. Da durch eine normMe 
Dfingnng, wie sie fiir die Erreichung eines hohen 
Weizenertrages erforderlich ist, keine mal~ge- 
bende Beeinflussung der Testzahl ( =  Kleber- 
g/ite) festzustellen ist, bleibt die Erh6hung der 
Klebergfite ausschlieBlich e ine  zfichterische 
Aufgabe. 

Fiir die Quellzahlen ergeben sich im 6jS&rigen 
Durchsehnitt den Testzahlen entsprechende Er- 

gebnisse, deswegen ist hier auf die Wiedergabe 
der Einzelergebnisse verzichtet. 

Der 2. wichtige Faktor der Weizenqualitat ist 
die Xlebermenge. Die Mtihlen, die die chemische 
Kleberbehandlung anwenden, legen der Kleber- 
menge besondere Bedeutung zu. Sie haben die 
Ztichtnng (2) angeregt, kleberreiche Weizen zu 
z/ichten. Diese Forderung ist, besonders weft sie 
verh~ltnism~igig hen ist, ftir den Ziichter und 
ebenso ffir die gesamte Volkswirtschaft bedenk- 
lich. Die Gefahr dieser Forderung Iiegt darin, 
dab die Versuchung, kleberreiche Weizen auf 
Xosten des Ertrages zu ziichten, aul3erordentlich 
grol3, die M6glichkeit aber, hohen Ertrag mit 
hohem Klebergehalt zu vereinigen, ebenso 
schwierig ist. 

Zum Beweis dieser Behauptung wollen wit 
wiederum die 6j{ihrigen Versuehe der Versuchs- 
wirtschaft Lauchst~dt benutzen. 

Tabelle 5. 
K l e b e r g e h a l t  yon  Win t e rwe izenso r t en .  

.2  
Jahr ~ ~2 g 

*934 35,3 36, ~ 37,3 33,4 
1935 27,9 ] 29,5 26,5 24 ,2 
1936 32,5 128,5 29,6 22,0 
I937 27,7 28,0 3o,7 25, 7 
!938 23,7 121'4 22,5 r6,9 
1939 18,8 117,o 21,3 %3,9 , 

mittelS~ 27,65 26,73 27,98 26,92 24 , I822 ,68  [ 

Klebergehalt 
m4~ 

1 36,9 35,5 
29,9 25,1 
26, 3 26,6 
29,6 26,o 
22,9 18,o 
I5,9 13,9 

. ~  ~ 
rd 

35,73 
27,~8 
27,58 
27,95 
2 0 , 9 0  
z6,8o 

26,02 

Die Tatsache, dab hohe Jahresschwankungen, 
aber geringe Sortenunterschiede bestehen, l~gt 
schon darauf schlieBen, dab der Klebergehalt 
mehr yon der Witterung als von der Sorte ab- 
h~ingt. Driicken wit den Gehalt in % des Jahres- 
and Sortenmittels aus, so treten die Unterschiede 
deutlich in Erscheinung. 

Tabelle 6. K l e b e r g e h a l t i n  % des Sor ten-  
und J a h r e s m i t t e l s .  

Klebergehalt in % yore 
Sortenmittel 

Sorte 

Heine I[ . . . . . .  
Rimpaus ft. Bastard . 
Carsten V . . . . .  
Langs Tassilo . . . .  
Salzmiinder Standard 
Heine I I I  . . . . . .  

Differenz zwischen 
Maximum u. Minimum 

JahresmittM 
% Jahr % 

87 1939 65 
93 1938 8~ 

lO3 z935 zo4 
lO 3 1936 lO6 
Io6 1937 Io7 
lO8 1934 137 

2I 72 
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Der EinfluB der Jahreswitterung auf den 
Klebergehalt ist beim Winterweizen fast 31/2mal 
so groB wie der SorteneinfluB. Das ist verst~ind- 
lich, wean man bedenkt, dab der Klebergehalt 
im st/irksten MaBe mit der Kornausbildung, die 
ja ihrerseits wieder yon der Witterung abh~ngig 
ist, korreliert. 

Tabelle 7- 
K l e b e r g e h a l t  yon Som merwe izenso r t en .  

J ahr 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Sort.- 
mittel 

I~lebergehalt 
Janetz- Loh- 

kis Strubes mann~ 
fr .S .W, r. Schl. Kolben 

35,8 32,8 32,4 
31, o 34,9 32, 8 
41,9 36,o 38,I 
25,o 2 3 , 9  23,2 
33,5 2 6 , 8  36,6 
38,9 3o, 2 37,5 

Peragis 

3 I , I  
30,0 
3z,5 
20,4 
25,5 
27,0 

Heines Jahres- 
Nolben mittel 

26,3 31,68 
30,9 31,92 
31,7 35,84 
21,o 22,7o 
22,6 2 9 , 0 0  

22, 7 3 1 , 2 6  

34,35 30,77, 33,43 27,58 25,87 30,4 ~ 

Zun/ichst f~illt auf, dab die Sommerweizen im 
Durchsehnitt 4,4% mehr Kleber enthalten als 
die Winterweizen. Wohlgemerkt gilt das nur im 
6 j fihrigen Durehschnitt. In den einzelnen Jahren 
kanI1 es auch umgekehrt sein, so ist der Kleber- 
ertrag I934 beim Winterweizen um rund 4%, 
I937 sogar urn 5,I5 % h6her als beim Sommer- 
weizen. Der EinfluB der Jahreswitterung ist 
hier nicht so grol3 gewesen wie beim Winter- 
weizen, wit ein Vergleich der Tabelle 8 mit 
Tabelle 6 ergibt. 

Tabelle 8. K l e b e r g e h a l t  in % des So r t en -  
und J a h r e s m i t t e l s .  

Klebergehalt in % vom 
Sortenmittel Jahresmittel 

Sorte % Jahr % 

Heines Kolben . . 85 1937 74 
Peragis . . . . . . .  91 1938 96 
Strubes toter Schlanst. ioi 1939 lO 3 
Lohrnanns Kolben . i io  1934 lO4 
Janetzkis fr. S.-W. 113 1935 lO5 

- -  - -  I936 118 

Differenz zwischen 
Maximum u. Minimum 28 44 

So sehr der ]Klebergehalt auch der Jahres- 
witterung unterworfen ist, so ist eine gewisse 
Sorteneigentiimlichkeit doch nicht zu leugnen. 
In Tabelle 5 f/illt auf, dab die Sorte Heine I I I  
3real an z. und I mal an 2. Stelle, die Sorte 
Langs Tassilo 4real an 2., die Sorte Salzmiinder 
Standard 2real an I. und Imal  an 2. Stelle, 
w/ihrend Heine I I  6mal an letzter und Rimpaus 
frtiher Bastard 5real an zweitletzter Stelle steht. 
Bei den Sommerweizen fallen Janetzkis fr/iher 
Sommerweizen und Lohmanns Galizischer Kol- 

ben durch hohen Klebergehalt auf (Janetzkis 
friiher Sommerweizen 4mal an I., Ima l  an 2., 
Lohmanns Galizischer Kolben I mal an I., 3 real 
an 2. Stelle). Die Sorten Peragis und Heines 
Kolben sind in den 6 Jahren kleberarm. (Peragis 
und Heines Kolben stehen 3real an letzter und 
3mal an zweitletzter Stelle.) 

Die Z/ichtung ist also sehr wohl in der Lage, 
kleberreichere Soften zu schaffen. Der Kleber- 
gehalt wird trotzdem aber yon der Jahres- 
witterung stark beeinfluBt. Die kleberreiche 
Sorte ist somit nur relativ (ira Verh/iltnis zu den 
anderen Sorten) kleberreieh, hie absolut. 

Auch die D/ingung hat einen Einflul3 auf den 
Kleber bzw. EiweiBgehalt. Ich ftihre hier wieder 
die Stickstoffsteigerungsversuche bei der Brau- 
gerste an. Sie brachten in bezug auf den Eiweig- 
gehalt folgende Ergebnisse (2): 

Dtingung kg/ha N EiweiBgehalt in % der 
IooParzelle 

IO 
20  

4 ~ 
6o 
80 

I00 

lO 4 
116 

123 

13o 

Zwischen den Extensiv- und Intensivsorten 
bestanden folgende Unterschiede: 

Dtingung 
kg/ha N 

IO 
20  

4 ~ 
60 
80 

EiweiBgehalt in % der io-Parzelle bei 
In• Extensivsorten 

I00 I00 

I O I  107 
112 I20 
119 127 
126 134 

Die relative Steigerung ist bei den Extensiv- 
sorten sogar h6her als bei den Intensivsorten. 

Schon diese Ergebnisse zeigen, dab der Stick- 
stoffanwendung zur Erh6hung des Eiweil3- bzw. 
Klebergehaltes sehr bald Grenzen gesetzt sind, 
und zwar 

I. Eine nattirliche Grenze: Die Strohmassen 
(siehe S. 5 o) werden so erh6ht, dab ihre Stand- 
festigkeit zurtickgeht und starkes Lager eintritt. 
Diese Grenze wird bei Braugerste nattirlich viel 
frtiher als beispielsweise bei dem standfesten 
Winterweizen erreicht. In dieser Beziehung kann 
die Ztichtung auch merkliche Abhilfe schaffen. 

2. Eine wirtschaftliche Grenze: Die Korn- 
ertr~ge (vgl. S. 5 o) werden durch hohe Stick- 
stoffmengen nieht mehr gesteigert, sondern 
gehen trotz h6herer Aufwendungen zurtick. 
Auch Dtingungsversuche mit augerordentlich 
standfesten Sorten haben Wiederholt gezeigt, dab 
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diese wirtschaftliche Grenze nicht zugunsten 
h6herer Stickstoffgaben verschoben werden 
konnte (ira Vergleich mit normalstandfesten 
Sorten). Die Zfiehtung kann hier fiber das bereits 
erreichte MaB kaum hinaus. 

Vom Standpunkt des Klebergehaltes allein 
k6nnten also Ziichtungs- und DfingungsmaB- 
nahmen zu seiner Steigerung angewandt werden. 
Ich babe den Versuch, den Klebergehalt ziich- 
terisch zu erh6hen, trotzdem als bedenklich 
hingestellt. Das geschah aus ganz bestimmten 
Griinden; Klebergehalt und Kornertrag stehen 
zum mindesten beim Winterweizen in gegens~itz- 
licher Korrelation. Um den Klebergehalt zu 
erh6hen, mfiBten wir auf einen Teil des Korn- 
ertrages verzichten. Das ist aber in Dentschland 
vollkommen unm6glich. Der Verzicht auf nut 
wenige Prozent des Weizenertrages wiirde Ver- 
zicht auf UnabhSngigkeit yon der Einfuhr be- 
deuten. 

Vornehmlieh gilt die gegens~itzliche Korre- 
lation fiir die hochertragsreichen Winterweizen- 
sorten: In Lauchst~idt brachten die verschie- 
denen Sorten im Durchschnitt yon 6 Jahren 
folgende Ertr~ge und Klebergehalte: 

Tabelle 9. K o r n e r t r g g e  und K l e b e r g e h a l t  
der W i n t e r w e i z e n s o r t e n .  

grgebnisse in % yore 
Sorte Sortenmittel 

Kornertrag Kiebergeh. 

Salzmiinder Standard 
Heine 1II . . . . . .  
Langs Tassilo . . . .  
Carsten V . . . . .  
Rimpaus fr. Bastard . 
Heine II  . . . . . .  

9 1  
92 
9 8 - -  
98 + 

lO 7 
1I 4 

lO6 
Io8 
lO 3 q- 
lO 3 - -  
93 
87 

Die gegens~itzliche Korrelation ist eindeutig. 
Sogar zwischen dem Klebergehalt und den 
Ertrfigen der einzelnen Jahre besteht eine 
- -  wenn auch nicht so strenge - -  Korrelation. 
Da aber im Jahre I938 die Kleberauswasch- 
methode im Institut fiir Pflanzenbau und Pflan~ 
zenziichtung in Halle, wo die Proben untersucht 
wurden, geSndert wurde, ist es notwendig, die 
Jahre I934--1937 und die Jahre 1938/39 jeweils 
fiir sieh zu betrachten. Dann ergibt sich Iol= 
gendes Bild (Tabelle IO). 

Damit best~tigt sich die Erfahrung, dab 
ertragsreiche Jahre meist auch kleberarme Jahre 
sind. Die Kornertr~tge und die Klebermenge sind 
viel mehr yon der Sorte abh~ngig als der Glebe> 
ertrag. Das zeigt die Gegeniibersteltung dieser 
3 Merkmale in Tabelle i1. 

Auf Grund dieser Ergebnisse k6nnte Iest- 
gestellt werden: Der Kleberertrag, auf den es 

Tabelle lO. Korner t rXge  and  K l e b e r g e h a l t  
des \Vin te rweizens  in den v e r s c h i e d e n e n  

Jahren .  

Jahr Ergebnisse in % der Jahresmittel 
Kornertrag Klebergehalt 

I934 72 137 
1935 ~o3 Io4 
I937 lO5 lO7 
1936 lO 7 lO6 
1939 lO2 65 
1938 111 8I 

Tabel le  Ii.  

Ergebnisse in % vom 
Sorte langj~hr. Sortenmittel 

Korn- , Kleber~ Kleber- 
e r t rag  gehalt  e r t rag  

i 

Salzmtinder Standard 91 lO6 
Heine I I I  . . . . .  92 io8 I 1~176 
Langs Tassilo . . . .  98-- io3+ J lOl,2 
Carsten V . . . . .  98+ lO3-- I lOO,8 
Rimpaus fr. Bastard lO7 93 lOO,3 
Heine II  . . . . . .  1 1 4 8 7  99,o 

Differenz zwischen 
Minimum n. Maximum 23 15 2,9 

volkswirtschaftlich ankommt, zeigt sich hier 
unabh~ingig yon der Sorte. Anders ausgedrfickt : 
Der Kleberertrag ist bei unseren hochertrags- 
reichen Sorten konstant. Die verschiedene 
Kornertragsf~ihigkeit der einzelnen Sorten beruht 
auf der verschiedenen Ausnutzung der Sonnen- 
energie und der KohlensSure, ihre Assimilations- 
f~ihigkeit ist nur in bezug auf die StSrkebildung 
verschieden. Den Bodenstickstoff wandeln sie 
aber in gleichem MaBe zu Kleber urn. Das gilt 
vorl~iufig fiir die mltersuehten Winterweizen- 
sorten, unter denen sich die Ertragsspitzen- 
sorten, aber auch fiir Lauchst~idt weniger geeig- 
nete Soften befinden. 

Es ist nun bekannt, dab ungere Sommerweizen 
in ihrer Ertragsh6he noeh nicht so gut zfiehte- 
risch behandelt sind, wit die Winterweizen und 
anzunehmen, dab sich bei ihnen gr6gere Unter- 
schiede zeigen werden. 

Tabelle '~2. K o r n e r t r g g e  und K l e b e r g e h a l t  
der S o m m e r w e i z e n s o r t e n .  

I Ergebnisse in % yore 
Sorte i langjghrigen Sortenmittel 

Kornertrag Klebergeh. 

Lohmanns Kolben . 89 IiO 
]anetzkis fr. S.-~W. 98 i13 
Strubes roter S c h l . . .  Ioo IOI 
Peragis . . . . . . .  104 9 I 
Heines Kolben . . lO9 85 

Auch hier tritt die gegens/itzliche Korrelation 
zwischen Kornertrag und Klebergehalt deutlich 



I3. Jahrg. 3. H e f t  Weizenertrag und -gfite als Zfichtungs- und Dfingungsfrage. 55 

in Erscheinung: Janetzkis frtiher Sommerweizen 
scheint sowohl im Kornertrag als auch im Kleber- 
gehalt eine Ausnahme zu machen. Die Bezie- 
hungen zwischen den Jahresdurchschnittsertr~i- 
gen und dem Klebergehalt des jeweiligen Jahres 
sind aus Tabelle 13 ersichtlich. Auch hier ist 
eine getrennte Beurteilung der Jahre 1934--37 
und 1938/39 notwendig. 

Tabelle 13 . K o r n e r t r g g e  und K l e b e r g e h a l t  
des  S o m m e r w e i z e n s  in den v e r s c h i e d e n e n  

J ah ren .  

Jahr 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Ergebnisse in % des Jahres- 
mittels 

Kornertrag 

84 
89 
91 

122 
lO4 
I i O  

Klebergehalt 

lO4 
lO5 
117 
75 
96 

~o3 

Hieraus geht zum mindesten hervor, dab sehr 
gute Ertragsjahre, wie das Jahr  1937, eine 
Klebergehaltssellkung mi t  sich bringen. DaB 
aber auch bei den Sommerweizen eine st/irkere 
Beeinflussung der Ertrfige trod Klebermenge 
durch die Sorte stat tf indet  als die der Kleber- 
ertr~tge, zeigt Tabelle 14. 

T a b e l l e  14. 

Sorte 
Ergebnisse in % vom 

langj. Sortendurchschn. 
Korn- Kleber- Kleber- 
ertrag gehalt ertrag 

Lohmanns Kolben . . 89 
Janetzkis Irfiher S.-W. 98 
Strubes roter Schlanst. IOO 
Peragis . . . . . . .  lO 4 
Heines I~olben . . . lO9 

D i f f e r e n z  z w i s c h e n  
M i n i m u m  u.  M a x i m u m  20  

I i o  94 ,4  
113 112, 7 
IOI lO2,3 

91 95,3 
85 95,3 

28 18,3 

Der konstante I(leberertrag liegt bei den 
Soften Lohmanns Kolben, Peragis und Heines 
Kolben vor, w~ihrend Strubes roter Schlallstedter 
etwas, Janetzkis friiher Sommerweizen aber  
bedeutelld h6here Kleberertrfige bringt. Handelt  
es sich hier um einen Zufall oder haben w i r e s  
in diesen Soften mit  Karrelationsbrechern zu 
tun? Diese Frage wollen wir untersuchen. 

Janetzkis friiher Sommerweizen ist in allen 
Jahren im Kleberertrag iiberlegen. Wir diirfen 
annehmen, da/3 diese Sorte ein Korrelations- 
brecher in bezug auf die gegens~itzliche Korre- 
lation yon Ertrag und Klebermenge ist. Auch 
der Wechselweizen Strubes toter Schlanstedter 
ist in 5 yon 6 Jahren im Kleberertrag den iibrigen 
Sommerweizen (Peragis, Heines Kolben und 

Tabelle 15. K l e b e r e r t r g g e  der  S o f t e n  S t r u b e s  
t o t e r  S c h l a n s t e d t e r  und  J a n e t z k i s  f r f iher  
S o m m e r w e i z e n  gegenf ibe r  d e m M i t t e l e r t r a g  
der  t ibr igen  S o m m e r w e i z e n  in den e inze lnen  

J ah ren .  

>21eberertrag in % des Mittels 
Jahr der iibrige'n S0rten 

Strubes r. Schl. I Janetzk. f.S.-W. 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Mittel . . . .  

117 I I  5 
lO9 I37 

8 I  10 5 
IO2 IO 4 
137 148 
122 129 

I I I  123 

Lohmanns Kolben) fiberlegen. 1936 fiillt diese 
Sorte ab. Die natiirliche Ursache liegt bier in 
der durch die Witterung des Friihjahres 1936 
bedingten sp~iten Aussaat (2. April), gegen die 
bekanntlich dieser Wechselweizen ~iul3erst 
empfindlich ist. 

Beim Sommerweizen kann der Klebergehalt 
also noch ohne sehr starke Drfickung des Ertrages 
gesteigert werden. Janetzkis friiher Sommer- 
weizen und Strubes roter Schlanstedter sind gute 
Beispiele dafiir. 

Bei n~iherer Priifung fanden wir noch einen 
sehr guten Korrelationsbrecher unter den in 
Lanchstfidt geprfiften Sommerweizen. Es ist 
KeBlers friiher Sommerweizen, yon dem drei- 
j/ihrige VersUche vorliegen. Wir vergleichen bier 
I. mit  der in den Prfifungsjahren im Ertrag an 
der Spitze stehenden Sorte Peragis und 2. mit  
der im Kleberertrag an der Spitze stehenden 
Sorte Janetzkis frfiher Sommerweizen. 

T a b e l l e  16. 

Sorte 

Peragis . . . .  
Janetzkis frfih. 

Sommerweizen 
Keglers frfiher. 

K o r u -  
ertrag 

29,00  

25,44 
30.35 

t~leber- Test- 
gehalt ertrag zahl 

24,3 7,05 23 

32,5 8,27 71 
3o, I 9 ,I2  28 

Leider hat  diese Sorte keine Kleberqualit/it, 
auch fehlt es ihr an Standfestigkeit. Sie wies in 
den Jahren 1938 und 1939 einen starken Mehl- 
taubefall anti 

Wenn solche Unterschiede beim Sommerweizen 
auftreten, dann w~ire es auffiillig, wenn die 
Winterweizen fiberhaupt keine Unterschiede in 
der Kleberertragsleistung aufwiesen. Tats~ch- 
lich t r i t t  auch beim Winterweizen ein Korre- 
lationsbrecher auf. Bei der Durchsicht der nicht 
6j~ihrigen geprfiften Sorten f~illt eine Sorte in 
der Kleberleistung auf: die inzwischeI1 zuriick- 
gezogene Sorte Heine I. 
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Tabe l l e  17. 

Korn- Kleber- Test- 
Sorte ertrag gehalt ertrag zahl 

Heine II . . . 36,05 28,8 I~ I 28 
Heine I I I . . .  3_r,63 31,9 zo,2o ! 25 
Heine I . �9 �9 32,93 35,6 I1,7o 28 

Diese Sorte ist verglichell I. mit der auch in 
diesen 2 Prtifungsjahren im Ertrag an der Spitze 
stehenden Sorte Heine II, 2. mit der kleber- 
reichen Sorte Heine III.  Die Sorte Heine I ist 
im Kleberertrag in beiden Jahren so stark fiber- 
legen, daB ihr als Zuchtelter eine Bedeutung 
zuzusprechen ist, zumal sie d i e  bisher einzige 
Willterweizensorte ist, die als Korrelations- 
brecher gelten kann. 

Zusammenfassend kann gesagt Werden, dab 
es beim Winterweizen bet keiner Sorte gelungen 
ist, H6chstertriige und hohen Klebergeha!t zu 
vereinigen. Nach dreijiihrigen Versuchen mit 
Sommerweizen ist mit KeBlers f r i ihem Rot- 
weizen eine Vereinigung von H6chstertrag und 
hohem (aber nicht h6chstem) Klebergehalt er- 
reictlt. Dieser Sommerweizen hat einen Kleber- 
ertrag gebracht, der dem des Winterweizens 
wenig llachsteht. 

Mit Ausnahme dieser einen Sorte hat uns 
die Ziichtung bisher keine M6gliehkeit gegeben, 
rnit h6chsten Kornertr~igell auch einell hohen 
Klebergehalt des Kornes zu erzielen. Nach den 
6j~ihrigen Versuchsergebnissen seheint eine 
solctle Vereinigung ausgeschlossen zu sein, der 
2j~ihrige Versuch Init Heine I aber besagt,'daB 
diese Sorte, ohne zwar im Ertrag an der  Spitze 
zu stehen, doch durch ihren sehr hohen Kleber- 
gehalt einen Kleberertrag bringt, der die fast 
konstanten Kleberertrfige der anderell Sorten 
erheblich fibertrifft. Die weitere Priifung dieser 
Soften muB ergeben, ob sie ihre gezeigten 
Leistullgen beibehalten. 

Wir wollen jetzt untersuchen, ob durch die 
Diingung h6here Klebergehalts- und Kleber- 
ertragssteigerungen zu erwarten sin& Dr. SELKE 
(19) hat diese Frage untersucht u n d  erhielt 
folgende Ergebnisse : 

Tabelle 18. 
S t e ige rung  des Korn -  und S t r o h e r t r a g e s .  
des K l e b e r g e h a l t e s  und K l e b e r e r t r a g e s  
du r c h  E r h 6 h u n g  der  S t i cks to f fd f ingung .  

Dfingung 
kg/ha N 

O 

5 ~ 
60 
7 ~ 
80 

Ertrag in % der o-Parzelle 
Korn 

I 0 0  
I18,3 
I15,5 
lO8,2 
lO7,1 

Stroh Kleber 

I 0 0  I 0 0  
123, 3 121,8 
128,2 123, 4 
I31,3 12o,7 
131,2 127,5 

Kleber- 
getialt 

IOO 

lO3, 4 
108,2 
I I I ,  7 
I I9 ,~  

Bet der geprtiften Sorte (Heine II) steigen 
Strohertrag, Klet)erertrag und Klebergehait mit 
der H6he der Stickstoffgabe an, der Kornertrag 
aber erreicht bet 50 kg/ha N seinen HSchstwert, 
um bet h6herer Stickstoffgabe abzufallen. Bet 
tibernormaler Stickstoffgabe tr i t t  also auch 
wieder die gegens~tzliche Korrelation yon Korn- 
ertrag und Klebergehalt ill Erscheinung. Der 
Strohertrag wird durch die iibernormale Stick- 
stoffdtingung am meisten gesteigert, dann fotgt 
der Kleberertrag. Wenn auch der Korn- und 
Kleberertrag eille gute Steigerung dureh die 
Normalstickstoffgabe aufweisen, so ist die 
Steigerung des Klebergehaltes so lange, wie 
keine Kornertragsdepression eintritt, so gering, 
dab sie kaum ins Gewicht fiillt. Der bisherigen 
Dfillgungsmethode kann fiir die Steigerung der 
Klebermenge kaum Bedeutung zugesprochen 
werden. 

Wir stoBen in bezug auf den Klebergehalt auf 
Schwierigkeiten, die dureh die Diillgung kaum 
nennenswert, vielleieht aber noch durch eine 
~iuBerst langwierige ziiehterische Arbeit zu be- 
heben sin& 

Wir w~iren hier vorl/iufig an einem toten 
Punk t  angelangt. DaB wir ihn heute als tiber- 
wunden ansehen k6nnen, verdanken wir den 
Arbeiten Dr. SELKE~ (I5, 16, 17). Sie haben uns 
vollkommen neue Wege fiir die Erh6hung des 
Klebergehaltes und -ertrages gezeigt nnd weisen 
ill dieser Beziehung Erfolge auf, die durch die 
Ziichtung nicht zu erreichen sind. 

Dr. SELKE ging von folgender Llberlegung aus : 
Stroh- und Korllzuwachs sind zeitlich deutlich 
getrellnt. Zur Zeit der Bliite ist das Stroh- 
wachstum fast beelldet, die Kornausbildung 
beginllt zu dieser Zeit erst. Wenn zur Zeit der 
Bliite noch zus~itzlich leichtl6slicher Stickstoff 
gegeben wird, dann kann dieser nicht mehr zur 
Erh6hung der Strohertr~ge, sondern muB zur 
Erh6hung der Kornertr~ige oder des EiweiB- 
gehaltes der K6rner benutzt werden, sofern er 
iiberhaupt noch zur Aufllahme kommt. Die Ver- 
suche bestiitigten die Annahme, daB der zus~tz- 
lich sp/it gegebelle Stickstoff vorllehmlich zur 
EiweiBanreicherung der K6rner ausgenutztwird. 
Zun~ichst wollell wir ulls 3j~hrigen Sommer- 
weizellversuchen zuwenden (Tabelle 19). 

Wit haben es hier mit einem Stickstoff- 
steigerungsversuch zu tun, und zwar ist der 
Stickstoff 

a) im Frtihjahr gegeben, 
b) zum Teil (40 kg/ha) im Friihjahr und zum 

Teit nach der Bltite gegeben. 
Bet der Steigerung der Stiekstoffgabe im 

Frtihjahr beobachten wir eine sfiirkere Stroh- als 
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Tabelle I9. Einflul3 der  S p / i t s t i c k s t o f f g a b e  
im V e r g l e i c h  mi t  der  N o r m a l s t i c k s t o f f -  
d t ingung bei Sommerweize l  (Sorte Peragis). 

Diingung Ertrag in % der 
kg/ha N o-Parzelle 

a) im l~ !nach 
Fr/ihj. Blfite IZorn ] Stroh I IKleber 

i 
O O I IOO IOO IOO 

4 ~ o 11o7, 3 121,4 I39,, 
60 o 119,2 13o, 5 147,o 

4 ~ 20 I18,1 123, 3 i64,71 
4 ~ 4 ~ 12o,o 128, 4 187,o 

Kleber- Test- 
I quell- zahl gehalt zahl 

IO0 IO0 IO0 
119,8 96 99 
125, 7 124 IOO 

141,5 lO 4 lO 4 
157,9 114 IiO 

Kornertragssteigerung, also eine st/irkere Aus- 
nutzung durch das Stroh. 

Werden die 6o kg Stickstoff aber aufgeteilt 
und 4 ~ kg im Frtihjahr, 2o kg sofort nach der 
Bliite gegeben, so stellen wir lest, dab die 2o kg 
Stickstoff fast ausschlieBlich zur Kornausbildung 
(vgl. mit der 4o-kg-Parzelle) und Klebergehalts- 
steigerung verwandt wurden. Die Aufteilung 
alMn (vgl. mit der 6o-kg-Parzelle) hat folgen- 
den Nutzeffekt gebracht: gleiche Kornertr~ge, 
weniger Stroh, bedeutende Steigerung des Kleber- 
gehaltes. Die Kleberquellzahl wird durch die 
Sp/itdtingung wenig gedrtickt. 

Ein 2j~ihriger Winterweizenversuch bringt 
folgende Ergebnisse : 

Tabelle 2o. Einf luB der  sp~kten S t i c k s t o f f g a b e  
im Verg le i ch  mi t  der  N o r m a l s t i c k s t o i f -  
df ingung bei W i n t e r w e i z e n  

Diingung ] Ertrag in % der 
kg/ha N I o-Parzelle 

a) tm b) naeh 
Frfihj. Id. Bliite] Korn [ S,rob J Kleber 

4 ~ I " o 1123,opI25,~1 133,7 
6__o I o 11 8,91 129, 1 b2,  
40 
4 ~ ] 4 ~ EI25,7lI32,II 2o3,4 

Sorte Heine II). 

Kleber- 

gehalt I quelI-zahi 

Test- 
zahl 

IOO 
10 4 
114 

I I O  
113 

Bei diesem 2jfihrigen Versuch ist durch die 
sprite Stickstoffdtingung der Kornertrag nicht, 
der Strohertrag schwach, der Klebergehalt und 
der Kleberertrag aber betr/ichtlich gesteigert. 
Die zus~itzliche Diingung yon 2o kg/ha Stickstoff 
hat auch hier (ira Vergleich mit der 4o-kg-Par- 
zelle) noch eine schwache Kornertragssteigerung 
bringen k6nnen, ganz beachtlich ist aber die 
Klebergehalts- und -ertragssteigerung. Die Auf- 
teilung der 6okg Stickstoffgabe allein hat 
den Kornertrag etwas gesenkt, Klebergehalt und 
Kleberertrag aber ganz wesentlich zu steigern 
vermocht. Dutch die zus/itzliche Steigerung der 
Sp~itgabe auf 4 ~ kg gegentiber der 2o-kg-Zugabe 
ist hier kein Erfolg erreicht. Die mehrjrihrigen 
Versuche Dr. SELICEs mit der Sp~itzugabe hubert 
abet auch in dieser H6he noch einen beachtlichen 
Erfolg gebracht. Ich beschr~inke reich auf die 

Wiedergabe dieses 2j/ihrigen Versuches, weil in 
den/ibrigen Jahren auf die ungedtingte Parzelle 
verzichtet wurde. 

Wichtig ist nun noch die Frage, ob verschie- 
dene, insbesondere in ihrenl Klebergehalt ver- 
schiedene Sorten, auf die Spgtzugabe yon 
Stickstoff antworten. Auch diese Frage hat 
Dr. SELt;E an verschiedenen Sommerweizen- 
sorten geprtift (I8). 

Tabelle 21. 
Er fo lg  der Sp~itdtingung bei v e r s c h i e d e n e n  

S o m m e r w e i z e n s o r t e n  (2 j~thrige Versuehe). 

Durch 20 kg Sp~itdtingung betrug 
Sorte der Erfolg in ~ % 

Korn- Kleber- Kleber- Quell- 
ertrag ertrag gehalt zahl Testzahl 

Janetzkis + 16,1 
friiher S.-W. +0,8 +21,2 --16 --15,2 

Peragis . . . .  +1,6 +19,6 +14,2 - -  5 + 8,2 

In bezug auf Kornertrag, Kleberertrag und 
Klebergehalt weisen die bei normaler Diingung 
sowohl im Kornertrag, Kleberertrag wie auch 
im Klebergehalt so verschiedenen Sorten keine 
Unterschiede auf. Da hier nur 2 Sorten zwei- 
jrihrig geprtift sind, ist eine Erweiterung dieser 
Versuche auf m6glichst viele Sorten notwendig. 

Zum SchluB sollen nun noch der EinfluB der 
Z/ichtung, der Normaldtingung und der Sp~it- 
diingung auf den Weizenertrag und seine Giite 
in Lauchst~dt gegeniibergestellt werden. An den 
Ergebnissen werdew wir erkennen, welche Auf- 
gaben vornehmlich ziichterischer und welche 
d/ingungstechnischer Art sind (Tabelle 22). 

Das Resultat dieser tabellarischen Zusammen- 
stellung ist folgendes :_ 

I. Die Ertrdge sind beim Winterweizen durch 
die Stickstoffdiingung (bei normaler Phosphor- 
und Kalidtingung) am stfirksten beeinfluBt 
worden, nicht ganz so groB war die Wirkung 
beim Sommerweizen. 

Die Kornerfragssteigerurig durch die Ziichtung 
(also ftir den Anbauer eine Ertragssteigerung 
ohne besondere Kosten) hat auch im letzten 
Jahrzehnt eine ganz beachtliche Bedeutung 
gehabt. Dureh den Anbau der Sorte Heine II  
sind in Lauchst~idt je ha 2,58 dz Weizen mehr 
geerntet, als durch den Anbau der bisher er- 
tragsreichsten Sorte. Beim Anbau des v. Rtim- 
kers Somme~-Dickkopf betrrigt die Ertrags- 
steigerung sogar fast 7 dz je  ha, also mehr als 
durch die doch teure Dtingung von 4o kg/ha 
Stickstoff. 

Die tibernormale Stickstoffdtingung senkte 
die Kornertr/ige, die-spSte  und zus~itzliche 
Stickstoffdtingung drtickte die Kornertr~ge 



Tabelle 22. V e r g l e i c h  d e r  L e i s t u n g e n  v e r s c h i e d e n e r  M a B n a h m e n  i n  L a u c h s t / ~ d t .  

a) bisher h6chste Leis tung i Kleber-  Kleber-  Quellzahl Testzah] 
b) jetzige I t6chst leis tul lg Korner t rag  ertrag gehalt  

! 

A. Sorte I Kornertragssteigerung I 
I. Winterweizen  

I a) 1Rimpaus frfiher Bastard  40,45 9,57 24,18 8,8 29,8 
b) Heille I I  . . . . . . .  43,03 9 ,43  22,68 7,3 26,7 

Erfolg . . . . . . .  ] + 5 , 9  % - - 1 , 5 %  - - 6 , 2 %  [ - - 1 6 , o %  10,4% 
Sommerweizen 

2. a) Heines Kolbell  . . . .  27.,30 6,Ol 22,i  lO, 7 23, 3 
.b) v. Rfimkers S.-Dickkopf 34,27 %4 ~ 21,6 i 5,7 24,7 

Erfolg . . . .  . . . + 2 5 i 4 %  +23: ,2% - - 2 , 3 %  [ - - 8 7 , 8 %  [ + 6 , o %  

I I  Klebergehaltssteigerung 
I ,  Willterweizen a) Heine  I I I  3I.,63 lO,2O 31,9 0, 5 25,o 

b) Heine I 32,93 11;7o 35,6 2, 3 28,o 
Erfolg . . . . . . .  + 4 , i %  §  + 11,6% - -  ] + 12,o% 

2. Sommerweizen 
a) Strubes  toter  ScMans t . .  23,87 7,16 3o,77 4,9 22,8 
b) Janetzkis  Irfiher S . - W . .  23,29 7,89 34,35 13,3 66,8 

Erfolg . . . . . . .  -~-2,4% + IO,2% + 11,6% I+  17~ + 193% 

I I I  Kleberertragssteigerung 
I. Willlterweizell a) Heine I I .  36,o5 lO,38 28,8 1,8 28,o 

b) Heine I 32,93 11,7o 35,6 2,3 28,o 
Erfolg . . . . . . .  - - 8 , 7 %  =t- x2,7% + 23,6% - -  0,0% 

Sommerweizell  ] 
2. a) Janetzkis  fr/iher S.-W. i 25,44 8,27 32,5 I6,7 7I, o 

b) I~eBlers fr. to ter  S.-W T. 30,35 9,I2 3o,1 8,8 28,o 
Erfolg . . . . . . .  + 19,3% + IO,3% - - 7 , 4 %  - - 4 7 , 3 %  - - 6 1 , 2 %  

IV Kleberqualitiitssteigerung 
I. Winterweizen 

a) tZimpaus frfiher Bas tard  40,45 9,57 24,2 8,8 29,8 
b) Langs Tassilo . . . . .  36,93 9,66 26,9 18,1 56,7 

Erfolg . . . . . . .  - ~ 8 , 7 %  + 1,o% + 11,2% 1+ lO5,7% + 90,2% 
Sommerweizen 

2. a) Heines Kolben  . . . .  27,3 ~ 6;Ol 22,1 lO, 7 23,3 
b) Heines Koga . . . . .  33,I9 7;44 22,4 24,3 77,0 

Erfolg . . . . . . .  § 21,6% + 23,8% + 1,4% [+  127% I t  23o~ ' 

B. NormMe Stickstoffdfingung 
1. Winterweizen 

a) ohne Stickstoff 1 . . . . .  34,6o 5,26 15,2 i i , o  24,8 
b) 4 ~ kg/ha Stickstoff.  . . 42,57 7,o4 17,2 9,o 25,8 

Erfolg . . . . . . .  § 23,0 % § 35,8 % § 13, 3 % - -  18,2 % § 4,0 % 
2. Sommerweizen 

a) ohlle Stickstoff . . . . .  21,59 4,79 22,6 7,0 23, 3 
b) 4 ~ kg/ha Stickstoff . . . .  . 25,31 6,69 27,I 6,7 23,0 

Erfolg . . . . . . .  § 17,2% §  ~ + 19, 8% - - 4 , 3 %  - - 1 , 3 %  

C. l Jbernormale  Stickstoffdfingung i 
I. W'interweizen I a) 5 ~ kg/ha Sfickstoff . . . .  38,41 7,18 18, 7 I I  26 

b) 7 ~ kg/ha Stickstoff . . . .  35,IO 7,I i 2o,2 12 27 
Erfolg . . . . . .  . ] - = 8 , 6 %  7 - 1 , o %  §  §  + 3 , 8 %  

D. Sp~Lte ulld zus~tzliche Stickstoffdfingung 

I. Winterweizen I 
a) ohne Sp~tzugabe . . . .  42,57 7,04 17,2 9,o 25,8 
b) m i t  2o kg/ha Sp~ttzugabe . 43,o 4 lO,84 26,6 8,5 27,3 

Erfolg ] § I , I %  §  §  - - 5 , 6  % + 5 ,  8% 
Sommerweizen [ 

2. a) ohne Sp~tzugabe . . . . .  25,31 6,69 27,1 6,7 23 
b) mix 20 kg/ha Sp~tzugabe . 25,5 ~ 7,89 32,o 7,3 24,3 

IErfolg . . . . . . .  ] + i , i %  @ 18,o% -r 18,2% -7 8,9% ~- 5,6% 

1 Die o-Parzelle ist  mi t  Absich• zum Vergleich herangezogen, sie br ingt  ill Lauchs t~dt  Ertr~ge, 
die wesentlich tiber dem Reichsdurchschni t t  des Weizenertrages liegell. 
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zwar nicht, konnte sie aber auch nicht 
steigern. 

2. Der Klebergehalt wurde merklich durch die  
Sorte beeinfluBt. Ein hoher Klebergehalt konnte 
aber Hie mit hSchsten Kornertr~igen vereinigt 
werden. Eine fibernormale Stickstoffdfingung 
erh6ht zwar den Klebergehalt, d'rtickt aber auch 
die Ertrfige. Die normale Dtingung erh6ht die 
Komertrfige und den Klebergehalt, eine weitere 
Steigerung des Klebergehaltes ist nur durch die 
Spfitdiingung init Stickstoff m6glich. Die 
KlebergehMtserhShung erweist sich somit vor- 
uehmlich als ein Diingungsproblem. 

3. Der Kleberertrag wurde am stfirksten durch 
die normale und Sp~itdfingung beeinfluBt. Hier 
war eine Ertragssteigerung unter Beibehaltung 
oder auch unter Erh6hung des Komertrages 
m6glieh. Beim Winterweizen gelang eine u 
bindung hohen Komertrages und hohen Kleber- 
ertrages nicht. Die giinstigste Kombination 
finden wir in der Sorte Heine I. Beim Sommer- 
weizen ist eine Erh6hung der Kornertrfige gegen- 
fiber der bisher im Kleberertrag am h6chsten 
liegenden Sorte noch mSglich gewesen. Die 
diese giinstigste Kombination aufweisende Sorte 
KeBlers friiher toter Sommerweizen ist im Korn- 
ertrag durch den ausgesproehen kleberertrags- 
armen v. R/imkers Sommer-Dickkopf aber be- 
trSchtlich tiberholt. 

Die Kleberertr~gsstdgerung ist durch die 
Diingung, besonders dureh die Sp~tdiingung zu 

erreichen. Sie diirfle, solange wichtige und n u r  

durch die Ziichtung zu lSsende Probleme vorliegen, 
ein Problem letzter Ordnung ]i~r den Zi~chter sein. 

4. Die Kleberqualitdts-Steigertmg ist ein Pro- 
blem, das nur durch die Ziichtung gelSst werden 
kann. Durch die D/ingung kann die Kleber- 
qualit~it kaum beeinfluBt werden. Bei Heines 
Koga ist bereits eine Verbindung h6chster 
Kleberqualit~it und hohem Kornertrag gehmgen, 
Unter Lauchst~idter Verh~iltnissen konnte der 
qualit~itsgute Winterweizen Langs Tassilo im 
Kornertrag die bisherige Spitzensorte der Gruppe 
mittlere Qualit~it nicht erreichen. 
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(Aus der Landwirtschaftlichen u Limburgerhof der I. G. Farbenindustrie A.-G.) 

Ermittlung friih schnittreifer Futterroggen ftir den Zwischenfruchtbau. 
V o n  P .  P e h l ,  

Ein wesentliches Ziel des Anbaues yon winter- 
harten Futterzwischenfrtichten im landwirt- 
schaftlichen Betrieb ist die wirksame Abkiirzung 
der Winterstallfiitterung im Frtihjahr. Futter- 
pflanzen, die hierftir in Betracht kommen sollen, 
mfissen sehr zeitig schnittreif, geniigend massen- 
wiichsig und m~il3ig in den Aussaatkosten skin. 
Dariiber hinaus ist eine gute Winterfestigkeit 
erwtinscht, well diese die Anbausicherheit sehr 
erh6ht. Zu unseren winterh/irtesten nnd sicher- 
sten Kulturpflanzen geh6rt zweifellos der Rog- 
gen. Es lag darum nahe, bei ihm nach geeig- 
neten Formen zu suchen, die Ifir einen Anbau 
als Futterroggen in Frage kommen. Im Jahre 
1939/4o ftihrten wir zu diesem Zweck auf der 
Versuchsstation Limburgerhof einen Anbau- 
versuch mit Roggenherkiinften durch, dessen - -  
wenn auch erst eini~ihrige - -  Ergebnisse yon 

Interesse sein dtirften. Als Vergleichsorte 
diente eli1 s0genannter Staudenroggen, der 
seit Jahren mit Erfolg yon der Gutsverwal- 
tung Limburgerbof als iiberwinternde Futter- 
zwischenfrucht angebaut wird. Er pflegt durch- 
schnittlich etwa IoTage  vor dem Petkuser 
Roggen als Griinfutter schnittreif zu werden. 
Unser Wunseh war, einen mSglichst noch friiher 
schnittreifen Roggen mit etwa gleieher Massen- 
wtichsigkeit zu finden. 

Am 27. September 1939 - -  also der Versuchs- 
frage entsprechend etwas zeitiger als KSrner- 
roggen - -  wurden 61, im Jahre I939 gesammelte 
Samenproben yon in- und auslSndischen Sorten 
und Herkiinften, mit Ceresan trocken gebeizt, 
zur Aussaat gebracht. Fiir ausreichende Diin- 
gung wurde gesorgt, die Parzellen geniigend 
grol3 gew~ihlt und nach jeder vierten Sorten- 


