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(Aus dem Institut fiir Ackerbau und Pflanzenbau der FIochschule ffir Bodenkultur in Wien.) 

Beitriige zur Sortenfrage im Bergbauernbetrieb der Alpengaue. 
Von Erwtn Mayr. 

Die Bearbeitung der Sortenfrage f/ir den Berg- 
bauernbetrieb der Alpent/iler muB sich auf die 
Vielgestaltigkeit der klimatischen und 6kologi- 
schen Verh/iltnisse des Gebietes grfinden. 
Schwanken doch schon zusammen mit der 
Massenerhebung des Gebirges die vertikalen 
Vegetationsgrenzen und die Siedlungsgrenzen in 
dem Gebiete der Ostalpen um mehr als IOOO m. 
An der Nordseite bildet die Alpenkette einen 
Wall, an dem die Nordwestwinde ihre grol3en 
Feuehtigkeitsmassen niederschlagen, so dab sich 

�9 Gebiete mit fiber 2ooo mm Jahresniederschlag 
linden. Die 6stlichen Ausl~ufer reichen wieder- 
um bis in das pannonische Gebiet hinein und 
unterliegen dem Einflul3 der kontinentalen Ost- 
winde. Im Sfiden dringen die mediterranen Luft- 
str6mungen bis in inneralpine Beekenlandschaf- 
ten ein, und endlich bilden die F6hngebiete der 
n6rdlichen Zentralalpent/iler ein ffir sich charak- 
teristisches Klima, das in Deutschland nicht 
seinesgleichen findet. 

So verlangt auch die Bearbeitung der Sorten- 
frage in den Alpen his zu einem gewissen Grade 
eine Verteilung auf die wichtigsten Klimazonen. 

Auf den Pflanzenzuchtfeldern des Reichsgaues 
Tirol und Vorarlberg, die sich in Rinn und 
Sistrans bei Innsbruck in IOOO m Seeh6he auf 
schwach schattseitig geneigter Hanglage des 
Tiroler Mittelgebirges befinden, wird seit drei 
Jahren eine Sortenregisternebenstelle ffir die 
vier Hauptgetreidearten geffihrt. Das Feld liegt 
in einem Gebiet, in dem aus klimatischen 
Griinden der Getreidebau bis zu den h6chsten 
Grenzsiedlungen hinauf betrieben wird und von 
alters her neben Futterbau und Viehzucht als 
Selbstversorgungsgrundlage eine wirtschaftliche 
Bedeutung erlangt und damit seine Daseins- 
berechtigung erwiesen hat. Es war notwendig, 
gerade in den Gau Tirol, der zusammen mit den 
Salzburger TauerntS.lern yon den Alpenland- 
schaften n6rdIich des Zentralalpenkammes den 
st~irksten Getreidebau aufzuweisen hat, eine 
solche Versuchs- und Forschungsstelle zu legen. 

Aus den dreij~ihrigen Versuchen zusammen 
mit Erfahrungen und Versuchen frfiherer Jahre 
k6nnen bereits praktisch wertvolle Schltisse ge- 
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zogen werden, die bier wegen der Dringlichkeit 
dieser Frage als vorl/iufige Mitteilungen der 
Fachwelt bekanntgegeben werden sollen. 

Wenn ich von Bergbauernbetrieb spreche, so 
verstehe ich pflanzenbaulich darunter Bauern- 
giiter, die im Grenzgebiete des Winterweizen- 
baues und darfiber liegen. Ffir diese Lagen 
k6nnen Erfahrungen aus dem Flachlande und 
dem Alpenvorlande meistens nicht mehr an- 
gewandt werden, und es stehen hier dem Bauern 
auch nur wenige geeignete Zuchtsorten zur Ver- 
ffigung. 

An eine Getreidesorte, die ftir diese Gebiete 
empfohlen werden soll, mfissen folgende An- 
forderungen gestellt werden: 

a) Allgemeine Forderungen: 
I. Standfestigkeit. In den zum Teile nieder- 

schlagsreichen Gebirgst~ilern ist dieser Eigen- 
schaft besondere Beachtung zu schenken, zumal 
die meisten der jetzt gebauten Landsorten stark 
zur Lagerfrucht neigen. 

2. Widerstandsf~ihigkeit gegen Flugbrand, ge- 
gen die Rostarten, Mehltau usw. Es ist von 
Wichtigkeit, dab die schon durch das Klima be- 
dingte Grenze in der Ertragsh6he nicht durch 
Krankheitsbefall noch herabgedrfickt wird. 

3. Qualit/it des Kornes, besonders bei Weizen 
und Gerste. 

b) Besondere Forderungen ffir H6henlagen: 
4-Frfihreife. Die in Hoehlagen zur Ver- 

ffigung stehende Vegetationszeit ist sehr kurz. 
Der Anbau des Sommergetreides erfolgt Ende 
April bis Mitte Mai. Mitre September treten 
schon die ersten Schneef/ille ein. Sommerweizen 
und Hafermfissen daher in der ersten September- 
Mlfte zum Schnitte kommen. In vielen Gegen- 
den ist dies nicht der Fall und es gibt Hoch- 
t/iler, in denen diese Feldfrfichte fast regelm~Big 
nach dem ersten Schneefall geerntet werden. 
Vollst~indige Lagerfrucht ist die Folge davon. 

Bei Winterweizen ist es notwendig, dab die 
Sorten Anfang August reifen. Hat eine Winter- 
weizensorte bis zu diesem Zeitpunkt ihre Vege- 
tation noch nicht abgeschlossen, so geniigt die 
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in der zweiten Augusth~ilfte schon abnehmende 
W~irme nicht mehr, um ein normales Ausreifen 
des Kornes herbeizufiihren. Ein notreifes und 
geschrumpftes Kern ist die Folge. Im Gegen- 
satz hierzu steht der Roggen, der auch im Sp/it- 
sommer und Herbst sich noch zur normalen 
Reife entwickeln kann. 

Doch nieht nur die absolute, sondern auch die 
physiologische Friihreife ist von Bedeutung, das 
heiBt die Ftihigkeit, durch Ausnutzung der in 
H6henlagen vorhandenen st/irkeren Strahlungs- 
intensifiit die kurze Vegetationszeit auszuglei- 
chen. Bei Mais wie auch bei einigen Gemiise- 
arten zeigt es sieh, dab sieh sp/itreife Sorten der 
Niederungslagen in Hoehlagen wie friihreife ver- 
halten. Gerade fiir die Prtifung dieser Frage ist 
der Sortimentsanbau in Hochlagen als Vor- 
priifung fiir die Eignung der Sorte wm groBer 
Bedeutung. 

5- Winterfestigkeit. Ffir die Beurteilung die- 
ser Eigenschaft ist die Frage nach der Ursache 
der Auswinterung entscheidend. I)iese kann 
sein : 

a) Lange Schneedecke: Als Folge tr i t t  ent- 
weder Ersticken der Pflanzen oder starker 
Schneeschimmelbefalt auf. 

b) Kahlfr6ste: Als deren Folge Erfrieren der 
Pflanzen. 

c) Die Ursache kann auch in dem Zustand 
liegen, in dem die Pflanze von einem dieser 
beiden genannten Faktoren betroffen wird. 

Damit kommen wit zu einer sehr wichtigen 
und bisher vielfach zu wenig beachteten Frage 
in der Sortenbeurteilung: Nicht ]ede Sorte (be- 
senders gilt dies von Winterroggen und Winter- 
gerste) verlangt die gleiche Anbameit. Roggen- 
sorten, die eine Iangsame Jugendentwicklung 
haben, mtissen friih angebaut werden, um vor 
der winterlichen Vegetationsruhe eine ent- 
sprechende Entwicklung und eine gute Be- 
stockung zu erreichen. Zu dieser Gruppe ge- 
h6ren alle alpinen Landroggen sowie die aus 
diesen oder aus voralpinen Landsorten hervor- 
gegangenen Zuchtsorten, wie z. B. der Sehl/igler 
Roggen. Sic miissen zu der in den AlpentSlern 
iiblichen Anbauzeit Anfang September ausges~it 
werden, wenn sic gut iiberwintern sollen. Andere 
Sorten, wie z. B. der Petkuser Roggen, haben 
eine rasche ,]ugendentwicklung. Werden diese 
im Herbst zu friih ges/it, so entwickeln sic sich 
im SpStherbst so /ippig, da8 sie sp/iter durch 
Schnee und Frost schwer geschgdigt werden. 
Die Auffassung, dab der Petkuser Winterroggen 
in den Alpent~lern nicht winterfest genug ist, 
diirfte sich darauf gr/inden, dab der ortsfibliehe 

Anbautermin ftir diese Sorte ungeeignet ist. Wird 
er aber auch in Hochlagen erst anfangs Oktober 
ausges/it, so iiberwintert er gut, w[ihrend der 
Schl/igler Roggen bei diesem Aussaattermin 
eine zu geringe Bestockung und tells auch eine 
schlechte i]7berwinterung aufweist. Um dies~' 
Frage zu kl/iren, werden am Versuchsfeld in 
Sistrans die meisten Sorten des Registersorti- 
mentes in Stufensaat zu versehiedenen Anbau- 
terminen ausgesiit. 

Von besonderer Bedeutung erscheint die 
Frage der Saatzeit fiir die Wintergerste. Meim" 
Erfahrungen am Registersortiment in Tulln 
(Niederdonau) gingen dahin, dal3 die ostm/irki- 
schen Zuchtsorten bei einer fr/ihei1 Aussaatzeit 
(Ende August bis Anfang September) kaum, bei 
sp/iter Saatzeit (Anfang Oktober) hingegen 
nahezu vollst/indig auswintern, w~ihrend dies bei 
den Zuehtsorten des Altreiches gerade um- 
gekehrt ist. 

Der Anbau der Wintergerste ist in den Alpen 
t/ilern unbekannt. Bei Versuchen, sic einzu- 
fiihren, wurden sie zu dem im Alpenvorland 
iiblichen Saattermin von Ende August angebaut, 
eine sehr ungeeignete Zeit, da das yon den Almen 
abgetriebene Vieh Anfang September auf die 
Heimweiden kommt. Der Anbau in Sistrans hat 
gezeigt, dab aber ein Tell der Altreichsorten, bei 
sp/iter Saatzeit (d. i. Anfang Oktober) sehr gut 
iiberwintert. 

6. Einhaltung der ortsiiblichen Erntezeit. Bei 
der Behandlung der Sortenfrage iiir Bergbauern 
gebiete kann nicht genug immer wieder darauf 
hingewiesen werden, (tab der Bergbauembetrieb 
eine geschlossene Einheit bildet, sowohl in sei- 
nem Aufbau wm Talgut und Alm, wie in seinem 
Kulturfl~ichenverh/iltnis zwischen Feld, Weide 
und Wald. Sein Bestandist  nur gesichert, wenn 
auch in arbeitstechnischer Hinsieht ein Gleich- 
gewicht zwischen diesen Grundeinheiten des 
Bergbauernbetriebes besteht. Der Getreidebau 
ist ein organischer Bestandteit des Bergbauern- 
hofes, wegen Fruchtfolge, Streulieferung und 
Mehlselbstversorgung wm diesem nicht wegzu- 
denken, nicht ein Betriebszweig, den man f/it 
sich allein behandeln, beurteilen und heraus- 
schgden kann, ohne auf die anderen Teile der 
Wirtsehaft sonderlich Riicksicht zu nehmen. Ich 
m6chte diese Behauptung mit einigen Tatsachen 
belegen. Der Arbeitsbedarf auf einem ]3erg- 
bauernhof ist das ganze Jahr  fiber ziemlich 
gleichmSJ~ig verteitt. Die Wirtschaft, die sich 
hier auf die Arbeitskr/ifte der Familienmitgliedcr 
und nur weniger st/indiger Dienstboten stiitzt,  
vertr/igt keine Arbeitsspitzen; Wanderarbeiter 
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und Saisonarbeiter sind unbekannt. Die Ge- 
treideernte f/illt zwischen Heumahd und ersten 
Grummetschnitt .  Die Getreideernte ist Fiillar- 
belt, genau so wie der Drusch und das Vermahlen 
des Kornes in der eigenen Hausmfihle im Winter. 
Die Erntezeit  vertragt also keine groi3e Ver- 
schiebung. Sorten, die wesentlich spater reif 
sind, wie die jetzt  fiblichen Landsorten, mfissen, 
wenn sie auch in vielen Eigenschaften als ge- 
eignet erscheinen, als nicht empfehlenswert ab- 
gelehnt werden, wenn ihre Reifezeit regelmal3ig 
in die Zeit des Grummetschnittes fallen wtirde. 

Auch die Frage der herbstlichen Heimweide 
Anfang September ist hier zu beriicksichtigen. 
Zu dieser Zeit mfissen die Felder von den Ge- 
treidefriichten schon geraumt sein, was beson- 
ders auch fiir die Sommergerste zu beachten ist. 
Sorten, die spater als die ortsfiblichen alpinen 
Imperialgersten reifen, k6nnen in manchen Ta- 
lern aus den genannten Grfinden nicht angebaut 
werden. Umgekehrt k6nnen neue Sorten mit- 
unter eine Kultur  erst m6glich machen, wenn 
ihre Anbauzeit der herbstlichen Heimweide nicht 
im Wege steht, wie ich es bei der Wintergerste 
schon besprochen habe. 

Nicht unbeachtet darf die Frage des Stroh- 
ertrages zur Deckung des hohen Streubedarfes 
bleiben. Die Bevorzugungkurzstrohiger Roggen- 
und Weizensorten, die sich bei der Suche nach 
lagerfesten Sorten ergibt, stOl3t insofern auf 
Schwierigkeiten, da der Strohertrag geringer ist 
und der Bauer verleitet wird, wieder starker auf 
die Waldstreu zu greifen, was vom forstlichen 
Standpunkt unbedingt abzulehnen ist. Die Ein- 
fiihrung von kurzstrohigen Getreidesorten mu[3 
Hand in Hand gehen mit streusparenden Mal3- 
nahmen im Stalle, wie z .B.  dem Einbau yon 
Kurzstfinden und ahnlichem. Die Bereinigung 
der Sortenfrage im Bergbauernbetrieb wird dann 
zu einem raschen und befriedigenden Ergebnis 
ffihren, wenn sie mit dem Wirtschaftsaufbau der 
gesamten Bauernwirtschaft, die eben ein orga- 
nisches Ganzes und ausgeglichen in ihrem Ar- 
beitsbedarf sein muB, Hand in Hand geht. 

Unter Berficksichtigung aller dieser Gesichts- 
punkte k6nnen auf Grund der Sistranser Ver- 
suche /olgende Sortenangaben gemacht werden: 

Bei Winterroggen eignen sich far Hoehlagen 
sowohl der altbewahrte Schliigler wie auch der 
Petkuser Winterroggen. Der Schlfigler verlangt 
einen frfihen Anbau, der Petkuser jedoch eine 
spate Aussaat. Der Schlagler ist langstrohig, 
bleibt abet immerhin ziemlich standfest, der 
Petkuser ist wesentlich kfirzer im Stroll, seine 
Standfestigkeit ist sicher. Petkuser schol3t und 

blfiht nach dem Schlagler, holt aber dann stark 
auf. Seine Erntezeit  liegt im Durchschnitt eine 
Woche spater als beim Schlagler. Als aus- 
gesprochene Gebirgssorte ist der Lungauer 
Winterroggen noch zu erwfihnen, dessen Ver- 
edlungszfichtung schon yon PAMMER vor drei 
Jahrzehnten begonnen wurde, der aber noch 
nicht in die Reichssortenliste aufgenommen ist. 
Er  ist auBerordentlich langstrohig (Halmlange 
im Durchschnitt der Jahre 2 m) und nicht stand- 
fest. Sein Entwicklungsrhythmus ist typisch 
ffir eine Gebirgslandsorte : sehr langsame Jugend- 
entwicklung (daher frfiher Anbau), liegender 
Wuchs, langsame Friihjahrsentwicklung. Seine 
geringe Standfestigkeit l~iBt jedoch eine Emp- 
fehlung seines Anbaues nicht zu. 

Bis zum Grenzgebiet des Winterweizenbaues 
kann auch der Ke/ermarkter Winterroggen emp- 
fohlen werden, eine voralpine Winterroggen- 
sorte, die zwar aus dem Melker hervorgegangen 
ist, jedoch wegen ihrer gr613eren Winterfestig- 
keit und Standfestigkeit sich diesem fiberlegen 
zeigt. Er  hat eine langsame Jugendentwicklung 
(frfiher Anbau) und reift ungef~ihr mit dem 
Schlagler zugleich. Far  die Gebirgsverh~iltnisse 
erscheinen auch die Zfichtungen aus Svalb'/ge- 
eignet, unter diesen besonders der K6nigs- 
RoggenII ,  dem der Vasa I I  und der Bj6rn 
nicht gleichkommen. Sie sind kurzstrohig 
(Halmlange geringer wie beim Petkuser) und 
spatreif. 

Unter den Winterweizen ist der steirische Enns- 
taler sozusagen die Standardsorte fiir Hoch- 
gebirgslagen. Er  ist ein ziemlich langstrohiger 
Kolbenweizen, der aus dem Schweizer ,,Planta- 
hoferWinterweizen" hervorgegangen und diesem 
weitgehend /ihnlich ist. Er ist standfest und 
kann auch als rostwiderstandsf~ihig bezeichnet 
werden. Im Verhaltnis zu den alpinen Land 
weizen ist er sp~itreif, schliegt aber seine Ent-  
wicklung immerhin bis Mitre August normal ab. 
In den letzten zwei jahren,  die sehr regenreich 
waren und starke Reifeverz6gerung brachten, ist 
er in Sistrans wohl erst in den ersten September- 
tagen zum Schnitt gekommen. Er  ist aber die 
einzige Sorte, ftir welche die oben gemachte 
Angabe, dab der Weizen unbedingt bis Mitte 
August ausgereift sein mug, nicht zutrifft. Er 
vermag auch in der zweiten Augusthalfte bis in 
den September hinein gut auszureifen und kann 
daher in den h6chsten Winterweizenlagen an- 
gebaut werden. Es ist nur bedauerlich, dal3 von 
dieser Sorte bis jetzt  bei weitem nicht so viel 
Saatgut erzeugt wird, um alle Alpentaler mit 
ihm versorgen zu k6nnen, zumal seine Back- 
qualitat sehr gut ist. 
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In weitem Abstand erst folgen in ihrer Ge- 
birgseignung andere Sorten. Eine Reihe von 
ostm~irkischen Zuehtsorten sind zwar frfihreifer 
wie der steirische Ennstaler, deshalb aber noch 
keineswegs ffir Hochlagen geeignet, z. B. die um 
ein bis zwei Wochen frfiher reifenden panno- 
nischen Weizen. Unter diesen macht der Austro- 
Bankut  eine Ausnahme u n d e s  hat den An- 
schein, als ob sich diese qualitativ hochwertige 
pannonische Sorte aueh fiir (tie gfinstigen alpinen 
Lagen eignen sollte. 

Ffir Sonnseiten und F6hngebiete ist der 
Ritzlho[er Winterweizen dem steirischen Enns- 
taler zur Seite zu stellen. In solchen Lagen sind 
auch die Sorten,,Engelens Sieg/ried", ,,Stauderers 
Markus", ,,Kra//ts Siegerliinder" und ,,Buchers 
begrannter" u .a .  noch zu priifen. Die Gruppe 
der Dickkopfweizen scheidet ffir die ungfinstigen 
Hochlagen der Alpent/iler wegen ihrer Spftreife 
aus. Auch der Rostbefall wird in der zweiten 
Augusth/ilfte auf den zu dieser Zeit noch griinen 
Pflanzen auBerordentlich stark. 

Was den Wintergerstenba~ anbelangt, der bis- 
her in den Hochlagen so gut wie unbekannt  ist, 
habe ieh fiber die M6glichkeit seiner Einffihrung 
schon gesprochen. Die frfihe Reifezeit dieser 
Frucht ist ein ffir die Gebirgslagen sehr groBer 
Vorteil. hi der Sortimentsprfifung hat sich vor 
allem die Sorte Peragis mittel/riih als geeignet 
erwiesen, auch Peragis 12 und Friedrichswerter 
sind der weiteren Pr/ifung wert. 

Bei den Sommergetreideformen fchlt uns f/ir 
Sommerroggen eine ffir Hoehlagen geeignete 
Hochzucht. Fiir die Zfiehtung einer Sommer- 
roggensorte aus einer der vielen teils hoch- 
wertigen Landsorten besteht ein ausgesproche- 
her Bedarf. 

Bei den Sommen~,eizensorten zeigten meine 
Untersuehungen, fiber die ich spf ter  noch aus- 
ffihrlich berichten werde, dab die alpinen Land- 
rassen und unter diesen besonders die im Grenz- 
gebiet des Weizenbaues w~rhandenen Land- 
soften eine h6here Keimungsenergie aufweisen 
als die meisten Zuchtsorten. Jene Zuehtsorten 
aber, die in ihrer Keimungsenergie dem alpinen 
Binkelweizen gleichkommen, erwicsen sieh auch 
im Sortimentsversuch als fiir Hochlagen ge- 
eignet. Hier steht an erster $telle Lichtis 
I4"eihenstepha~er und neben ihm auch der in der 

Steiermark als Landsorte anerkannte und in 
Piber ziiehterisch bearbeitete akklimatisiert," 
Huron. Diese beiden Soften, die eine un- 
begrannt, die andere begramlt, kiinnen fiir dic 
alpinen Hochlagen empfohlen werdem Neben 
diesen steht der alpine Binkelweizen, eine 7ri- 
tic~m eompactum-Form, die aus bodenstSndigem 
Landsortenmaterial  gez/ichtet wird, und yon der 
nach einigen J ahren genfigende Vermehrungen 
vorhanden sein werden, so dal3 diese Sort(, 
gr613ere Gebiete des ausgesprochenen Grenz- 
gebietes des Weizenbaues wird versorgen 
kSnnen. 

Bei der Sommergerste miissen wir w~r allem auf 
Mehltau- und Rostwiderstandsf/ihigkeit sehen. 
Die jetzt sehr verbreiteten alpinen Imperial  
gersten zeichnen sich zwar dutch gute Stand- 
festigkeit aus, sie sind jedoch sehr mehLtau- 
anf~illig. Gerade yon diesem Standpunkte aus 
sind die Weihenstephaner Zfichtungen, die zum 
Teil auch frfihreif und standfest sind und sich 
im Sortiment gut entwickelten, beachtenswert. 
Die in Sistrans durchgeffihrte Veredelungs- 
ziichtung der sechszeiligen Montavoner Land- 
gerste hat das Ziel, eine Gerstensorte zu schaffen, 
(tie ausgesprochen f/it die Getreidegrenzgebiete, 
also ffir die h6chsten Lagen, eine standfeste und 
ertragreiche Sorte darstellt. 

Wesentlich einfacher liegen dic~ Verh{iltnissc 
beim Ha/er. Hier sind sehon seit Jahren einigc 
ertragreiche Zuchtsorten eingefiihrt, unter dencn 
besonders Wadsacks Gelbha/er zu nennea ist. In- 
folge ihrer Frfihreife k6nlmn besonders der 
Eekendor/er Borriesa und Endn'/X 1Vei/3ha/er 
empfohlen werden. 

Wenn auch im Vorliegenden nur vorl~iufigc 
Mitteilungen auf Grund dreiiS&riger Versueh~, 
gegeben werden konnten, so sollen sic doch Hin- 
weise bieten, in welcher Richtung (tie flit dic 
Bergbauern so wichtige Sortenfrage bei Getreidc 
zu 16sen ist. 

An eine Sortenbereinigung his zum letzten 
Berghof muB und kann geschritten werden, da 
(tie Erhaltung (los bodenstSmdigen Landsorten- 
materiales, sowcit es als Zfiehtungsgrundlag(, 
auch fiir spStere Zeiten yon Bedeutung sein 
wircl, in den Landsorteng~irten dor Pflanzen- 
zuchtfelder des Reichsgaues Tirol mad Vorarl- 
berg gesichert ist. 


