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A1~ordnung der Soften nach der Varicttio,~sbreite der Hbhe 
in au/steige~zder Folge. 

S o r t e  
Zahl der  

Varianten % 

MMus pru~r Sikora Typ I . . . .  
Fredrowka . . . . . . . . . . . . . .  
Komsomolec . . . . . . . . . . . . .  
Croncels . . . . . . . . . . . . . . .  
Safran-Antonowka . . . . . . . . . .  
Antonowka . . . . . . . . . . . . .  
Bellefleur-Kitajka . . . . . . .  �9 �9 �9 
iRenet Bergamotnyj . . . . . . . . .  
Jakob Fischer . . . .  : . . . . . . .  
HibernM . . . . . . . . . . . . . .  
Virginia Crab . . . . . . . . . . . .  
B VI I I  34,2o . . . . . . . . . . . . .  

A,zord~eu~eg der Soften na~h der Variatio~esbreite 
messers in au#teigender Folge. 

S o r t e  

Safran - -  Antonowka . . . . . . . . .  
Komsomolec . . . . . . . . . . . . .  
Fredrowka . . . . . . . . . . . . . .  
Croncels . . . . . . . . . . . . . . .  
Antonowka . . . . . . . . . . . . . .  
B V I I I  34,2o . . . . . . . . . . . .  
MMus pruni[olia Sikora Typ I . . . .  
Hibernal . . . . . . . . . . . . . .  
Bellefleur - -  Kitajka . . . . . . .  . . 
Renet Bergamotnyj . . . . . . . . .  
Virginia Crab . . . . . . . . . . . .  
Jakob Fischer . . . . . . . . . . . .  

I5 75 
I 5  75 
I5 75 
i 6  80 
16 80 
I7 85 
I7 85 
I7  85 
I7 85 
i8  90 
I9 95 
I9 95 

des Dutch- 

Zahl der 
Varianten % 

4 2O 
5 25 
5 25 
5 25 
6 3o 
6 3o 
7 35 
7 35 
8 4 ~ 
8 4 ~ 
8 4 ~ 
9 45 

Den Messungsprotokollen sind v o n d e r  Gesamtzahl 
der Exemplare  stets aus der Mitre 2o Stiick heraus- 
gegriffen und so wie sie standen der Reihe nach auf- 
gefiihrt worden. Die Variation der H6he und Dllrch- 
messer wiederholt sich im Gesamtbild der Best~nde, 
so dab die Anfiihrung des gesamten Messungsmaterials 
nur eine ~nntitze Raumbeanspruchung bedeuten 
wiirde. 

Erl~iuternd ist noch festzustellen, dab die Messnng 
der H6he yon der Veredlungsstelle am Wnrzelhals bis 
zur Terminalknospe und die des Durchmessers jeweils 
auf halber H6he des Okulates erfolgte. 

Wir entnehmen hieraus, dab die gr6Bte Gleichm~tl3ig- 
keit  in der Wuchsl~nge Malus  prunifolia Sikora Typ  I 
(mit viel Seitenholz, 15--2o "triebe), Fredrowka und 
Komsomotec aufweisen. An 4. Stelle fotgt Croncels, 
an 6. Stelle Antonowka lind an 9. Stelle J akob  
Fischer. 

Hinsichtlich der Gleichm~Bigkeit des Durchmessers 
steht Safran-Antonowka an der ~pitze, diesem folgen 
gleichwertig Komsomolec, Fredrowka, Croncels u nd 
anschliegend Antonowka. Die letzte Stelte nimmt 
J a k o b  Fischer ein. 

In der durchschnittlichen H6he ist Antonowka mit 
Malus  prunifolia Sikora Typ I gleichwertig (8. und 
9. Stelle). An IO. Stelle, also nach Antonowka steht 
Hibemal,  der nach HII-I~ENBXUMER unbedingt weitere 
13eachtung verdient. An letzter Stelle steht hier Cron- 
eels, ist also im Wlichs schwXcher als Antonowka, 
wird aber  t ro tzdem yon HILKENBXlJMER als Stamm- 
biidner empfohlen. 

Hiasichtlich des durchschnittlichen Durchmessers, 
der bei alien Pflanzen alif halber H6he gemessen wurde 
steht Antonowka an erster Stelle und diesem folgt 
Jakob  Fischer. Croncels finder sich erst an 4. und 
Hibernal  an 9. Stelle. 

Zusammenfassung.  
Die Ergeblfisse der Messungen sind eine Best~tigung 

der friiheren Unters~chungen im Osten an I5OOOO 
Exemplaren der einzelnen Soften. Auch hier land sich 
Antonowka weder hinsichtlich der H6he noch St~irke 
wie auch hinsichtlich des Wuchscharakters  keineswegs 
an ietzter Stelle der I2 Soften, die genal~er Messung 
unterzogen wurden. (Die Sorten: Sonnenwirtsapfel, 
Skrischapel mid I ~pfiit~diger Antonowka standen in 
geringerer Zahl  an Exemplaren  zur Verffigung und 
wurden bei der Messung nicht erfaBt.) 

Beachtenswert  ist  die bei allen, bei einigen Soften 
aber eine lingew6hnlich groBe Variation der H6he ~nd 
des Durchmessers. Merkwiirdigerweise weisen die 
gr6Bte Gleichm~13igkeit in der WuchSlfinge diejenigen 
Sorten auf, welche sicherlieh die geringste Verwandt- 
schaft  mi t  der Unterlage EM X !  nachweisen k6nnen, 
wie z.B. Malus  #runifolia Sikora Typ I, welche in der 
GleichmXBigkeit des Wuchses aus dem ganzen Bestand 
heraussticht.  

Auch hier best~itigt sich die schon wiederholt ge- 
troffene Feststellung, dab die Klonunterlagen eine 
Gleichm~tBigkeit des Wnchses nicht sichern k6nnen. 

Die lViessungsergebaisse beweisen, dab Verallgemei- 
nerungen nicht getroffen werden diirfen. 

We'nngleich die Zahl der gepriiften Pflanzen bier nut  
gering ist nnd lediglich einen kleinen Bruchteil  der frti- 
heren AnzahlanVersuchspf lanzen ausmacht ,  so geben 
sie doch AufschlnB fiber die Entwickhmg der einze]nen 
Sorten, sowie Anregungen fiir weitere Priifungen. 

(Aus der Abteitung Obstbau der Versuchs- und Forschungsanstalt Ifir Gartenbau zu Dresden-Pillnitz.) 

Pillnitzer vegetativ vermehrte Birnenunterlagen. 
(2. Mitteilung). 

Von H. Mt3LLER, Pillnitz. 

Mit 7 Textabbildungen. 

I. P r o b l e m s t e l l u n g  und U n t e r s u c h u n g e n  
bis  1947. 

Der Mangel an geeigr~eten, ar teigenen Birnen- 
linterlagen, die sich vegeta t iv  vermehren  lassen, gab 
AnlaB zur Selektion yon S~mlingen yon den Pirus-  
arten betulifolia, amygdali formis a n d  communis.  DE 
HAAS ( I )  ha t  ausfiihrlich fiber den Stand der  Fragen 
berichtet  lind die diesheztiglictlen Pillnitzer Unter-  
sucliungen his 1944 mitgeteilt .  Mi3LLER (2) ha t  tiber 
die Arbei ten von 1946 his 1947 berichtet .  Beide 

Mitteillingen best/~tigen, dab besonders S~imlinge yon 
Pirus  betulifolia sieh wirtschaftl ich vegetati 'r ver- 
mehren lassen. DE HAAS weiSt daralif  lain, dab die 
Weiterbehandlung unbewurzelter  Seh6131inge (de r 
Ausdrlick AbriB wird Vermieden, da er nnzutreffend 
ist), nachdem sie ein J ah r  b e ! l ~ f e l t  waren, erfolg- 
versprechend ist. Wie LUCKAN (3) festgestellt hatte, 
ist es zweckm~Big, die unbewlirzelten Sch6Blinge 
m6glichst zeitig im Herbst zu entnehmen, auf 4o cm 
L~nge zu schneiden und nach frostfreier ~berwin- 
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terung in feuchtem Sand im Frfihjahr ca. 20 cm fief 
zu stecken. Dieses Steckholz zeigt beachtliche Ergeb- 
nisse in der Bewurzlung. 

DE HAAS teilt weiterhin mit, dab Wurzelschnitt- 
linge im katten Kasten gute Triebleistung und Be- 
wurzlung zeigen. 

Veredlungsversnche mit Klongemischen zeigten 
bessere Amlahme der Veredlung durch Klone yon 
Pirus betulifolia gegeniiber Handelssamlingen und 
Quitten, augerdem geringere Ansf~tlle durch Frost 
und bessere Triebleistungen yon Pirus betulifolia- 
Klonen auch gegeniiber S~mlingen. 

MOLLER (2) berichtete bereits "fiber einige Klone, 
die eine beachtliche Bewurzlung im Mutterbeet attf- 
weisen. Auch die Methode des Anh~nfe]ns wird be- 
schrieben. Weiterhin werden 16 Klone genannt, mit 
denen obstbanliche Leistnngspriifungen geplant sin& 

ersten (1948) und zweiten (1949) Beh~tufeln der 
Sch6Blinge. 

Ab 1948 wurden bet der Ernte die Sch6glinge nur 
noch geschnitten, nicht mehr gerissen, weiterhin 
wllrden die Wurzelans~tze bonitiert. Es konnte lest- 

II. U n t e r s u c h u n g e n  ab 1947. 
A. Baumschulpr i i fungen .  Ab I947 wurden die 

bisherigen Vermehrungsmethoden nochmals tiber- 
pri~ft und andere Vermehrungsmethoden mit heran- 
gezogen. Auch die Veredlungsversnche wurden fort- 
gesetzt. 

I. V e r m e h r u n g .  
A n h ~t u f e i n. Die bisherigen Ergebnisse (1 und 

2) wurden best~tigt. Die beste Bewurzlung ergaben 
die Klone von Pirus betuHfolia, geringe Neigung zur 
Wurzelbildung batten Klone yon Pirus communis, 
praktisch ohne Bewurzlung blieben K'lone von Pirus 
amygdaliforn,is. Um einen genauen LIberblick fiber 
die Bewurzlungswilligkeit und Vergleichsm/Sglich- 
keiten zu den einzelnen Jahren zu bekommen, 
wurden die Sch6Blinge nach der Ernte in Bewurz- 
lungsst~rken sortiert nnd zwar" 
o = ohne Bewurzlung 
i = sehr geringe Bewurzlung 
2 = wenig Bewurzlung 
3 = mittlere ausreichende 

Bewurzlung 
4 = gute Bew~rzlung 
5 = sehr gute Bewurzlung 

/ o--2 nicht anf- 

J schulfithige 
Pikierware 

3--5 aufschul- 
fithig 

A b b . ~ .  Bs 3I 249142. Gut  ver te i i te  Wurzel -  
b i ldung a m  beh~ufel ten Tr ieb te i l ,  

gestellt werden, dab bet einigen Klonen die Wurzel- 
bildung sich auf die gesamte mit Erde bedeck~e Zone 
erstreckt (Abb. 2), w~ihrend andere nnr an den unter- 
sten Teilen (Basis) Wurzelbildung aufweisen (Abb. 3). 
Um m6glichst viele und nicht zu starke Austriebe zu 

Abb. I .  Sor t ie rung  der  Sch6gl inge in 6 Bewurzlungss t~rken,  Abb. 3. Bs 375/42- Wurze lb i ldung  an der  Bas is  
des Sch61~lings. 

I947 und I948 wurde ein nenes Vermehrungs- erhalten, wurden nach der ersten Vegetationsperiode 
quartier a~lf leichtem Boden angelegt, das die fiir die st~rksten Langtriebe niedergelegt. 
die Vermehrung wertvollsten Klone nmfaBt. Die: In  dem Bestreben, die Wurzelbildung der Sch6B- 
Tabelle I zeigt die Bewurztungsergebnisse nach dem linge zu verst~rken, ist die Beh~tnfehing bei einigen 

D e r  Zfiehter, ~o. Band 23 
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Mutterpflanzen 2 Jahre  belassen 
worden. Es konnte danach eine atts- 
gezeichnete Wllrzelbitdltng beob- 
achtet  werden. Leider waren die 
Sch6Blinge so stark, dab sie nicht zur  
Okulation in Frage kommen. Da 
dutch diese ~Iethode nur alle 2 Jahre  
J~Jngpflanzen gewonnen werden k6n- 
hen; ist sie ffir die Praxis nur yon 
geringer Bedeutlmg. 

Nach  umfangreichen Versuchen 
wurde festgestellt, dab die unbewur- 
zelten Sch6Blinge, bzw. Sch6131inge 

Tabelle 2. Bewurz!ung der 
Schd/31inge im •ikievbeel. 

Bs. 

27 

3oa 
3z 

13ewurzlung 

Nr .  Klon 1948 1949 
% % 

I5/4I 76,5 82,7 
25/41 57,3 75,4 
31/41 33,3 53,o 
18/41 8o,o 35,3 
2/41 3 4 , 4  7o, 8 
4/39 - -  77, I 

I2/42 43,3 8o,6 
35/41 ' 41,9 9o,9 
40/42 85,5 96,9 
43/42 73,1 78,7 
44/41 63,5 IOO, O 
45/42 66,1 86, 5 
65/42 32,7 66,4 
69/41 , 85, 4 89,2 

lO5/42 57,7 74, 2 
135/42 7 o , 9 : 8 3 , 8  
136/42 7i, i j 86,1 
14o/42 82,0 86, 3 
153/41 72,8 83,5 
172/42 33,3 58,3 
212/42 65,7 3o,0 
222/41 3z,2 38,9 
227/42 - -  78, 8 
229/42 64, 8 66, 7 
246/41 90,9 85,7 
26o/41 57,7 72, ~ 
284/41 63,3 87,2 
295/42 58,3 84,6 
299/42 52,9 91,6 
375/41 30,0 72,2 
443/42 3o, o 82,9 

mit geringer Bewurzlung Sort ierung 
0--2) nach dem Pikierea (2jfihrige 
pikierte SchSBlinge) ausgezeichne~ 
Wurzela bildea. Das Pikieren er- 
folgte nur  ca. 5 bis 6 c m  tier auf 
gut vorbereitete Beete (Abb. 4)- Die 
Bewurzlung *rift ill der Gesamil~inge 
der vorj~hrigen Etiblierung dutch 
Anhanfeln ein (Abb. 5). Auch hier 
ist zu bemerken, dab ein Tell der 
pikierten, nunmehr also zweij~thrigen 
Unterlagea ftir die Okula t ion  zu 
stark ist (fiber 12 mm ~ am Wnrzel- 
hals). Diese Unterlagen k6nnea aber 
mit bestem Erfolg zu Handvered-  
lungen verwendet werden (Abb. 6). - 
Kan spart  dnrch die Handveredlnng 
ein Jahr  Ballmschulanzucht.  (In 
nnserem Betrieb haben sich Hand-  
veredhmgen, auch bei anderen 
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Unterlagen, sehr bew~l~rt. Es ist auBerdem m6glich, 
alas Stammpersonal w~hrend der Wintermonate voll 
zu besch~ftigen. Auch wird dadureh die Arbeits- 

Abb. 4- Pikierbeet bei Austriebsbeginn. 

spitze ]uli--Angust gebrochen). Die Tabelle 2, SeRe 
354 zeigt die Bewurzlung im Pikierbeet. 

S t  e e k h o l z .  !nden  
Jahren 1947 nnd 1948 
wurde Teilsteekholz in 
der fibliehen L~tnge (I8 
his 20 era) geschnitten, 
im Keller iiberwintert 
lind im zeitigell Friih- 
jahr auf gut vorbereitete 
Beete gesteckt. Kopf- 
stecklinge kollnten nicht 
entnommen werden, da 
his auf 3 Ausnahmen die 
Klone nur eille schwache 
Terminalknospe ausbil- 
den, die in den meisten 
Fallen znr/icktrocknet. Abb, 5. Bewurz[ung zweijahriger 

pikierter Sch6glinge, ]~S handelt sich also hier 
um Steckholz, das nicht 

volbereitet worden ist, d. h. das im vorangegangenen 
Jahr llicht beh~ufelt wurde, also keine Etiolier~mg 
anfweist. 

Abb. 6. I-Iandveredelte PiflKitzer Birnenunterlagen 
- -  zweij~ihrig pikiert ,  

In  beiden Jahren zeigten die Ergebllisse, daB eine 
Steckholzvermehrung baumschnlmaBig night ill Frage 
kommt. Nur einige Klone mid zwar die, die auch im 

1VIutterbeet trod Pikierbeet eine erh6hte 1geiglmg zur 
Wurzelbildmlg zeigten, bewurzeltGn sigh gering. 

S t e e k 1 i n g e. 1947 wurden yon den wertvoll- 
sten Klonen Stecklinge geschnitten nnd in einen 
Kasten mit Unterwarme gesteekt. Die Stecklinge 
machten alle guten Kallus und bewurzetten sich zu 
80%. 

Die Ergebnisse zeigeI1, dab Stecklingsvermehrtlng 
durchans m6glich ist. Allerdings sind die Schwierig- 
keiten bei dieser Vermehrungsart nicht zn verkennen. 
5~an bellStigt Olasflache, die nat~rgemfiB einen er- 
h6hten PIlegeaufwand mit sich bringt. Zum anderen 
m'assell die jungen Pflanzen vor der Veredlung noch 
ein ~Fahr ins Freiland pikiert werden, damit sie die 
ben6tigte St~rke erreichen. 

W l l r z e l s c h I l i t t l i n g e .  I947konntenbeim 
Verpflallzen voll zweijahrigell Veredlungen gr6Bere 
Mengen yon Wurzehl gewonnen werden, die als 
Wurzelschnittlinge verarbeitet in kalte K~sten ge- 
steckt wurden. Allch hier wurdell die I944 gewon- 
nenen Ergebllisse best~ttigt. Die Bewurzlung erfolgt 
zu 95%. Vergleichsbeete im freien Land brachten 
lediglich Io% Wachser. Anch bier lleigen die Klone 
zu williger Wurzelbildung, die im lVfutterbeet als 
Sch6Blinge die bessere Bewurzlung nach dem An-. 
hXnfeln zeigen. 

2. V e r e d l u n g .  
Um eventuelle Unvertrfigliehkeit mit Birnenedel- 

sorten festzustellen, wurden die wertvollsten K]one 
veredelt mit den S.orten-Gellert, Williams Christ, 
K6stliche yon Charnel, Madame Vert6, Jules Gujot, 
Boscs Flaschenbirne, Clapps Liebling, Alexander 
Lucas, Bnnte Juti, Tr4vonx. 

Die Allwachsergebnisse der Veredlungen waren 
dellen auf Birnensamlingen Weitgehend gleich. Sie 
waren wesentlich besser als die Anwaehsergebnisse 
yon Veredhmgen auf Quitte A. Lediglich konnte bei 
der Kombination Williams Christ auf vegetativer 
Ullterlage eine Austriebsverz6gerung der eingesetzten 
Allgen yon ca, 8 Tagen gegeniiber Quitten nnd S~im- 
lingsunterlagen festgestellt werden. 

flandveredlungen auf pikierten Sch6Blingen im 
Jahre I949 zeigtell durchschnittliche Trieb!Xngen in 
der ersten Vegetationsperiode yon 82 cm bis 118 cm 
bei den einzelnen Klonen. ])as Anschlleiden Zll 
Biischen (60 cm-t-6  Augen) ist also gut m6glich. 

B. Obstbauliche Leistungspriifungen. Die in 
der Vermehrung befriedigenden 43 Klone werden 
ill den n~chsten Jahren obstbaulichen Leistnngs- 
priifnngen unterzogen. Es wird ihre Eignung als 
Unterlage ffir Hoch-, Halb- und Viertelstamm (ira 
Vergleich mit BirnensXmlingslillterlagen verschiede- 
her Herkunft) und fiir Biische und Spindeln (ira Ver- 
gleich mit 0uitte A, Pillnitz 1, 3, 5 nnd Birnens~tm- 
lillgs~nterlage) gepriift. Die Leistungspriifllngen 
werdell in verschiedenen Gebieten durchgefiihrt, die 
klimatisehe nnd bodenmXBige Unterschiede auf- 
weisen. Besonders sollen Pr/ifungen im Erzgebirge 
durchgefiihrt werden, als0 in einem Gebiet mit re- 
lativ kurzer Vegetationsdauer, das obstbatflich noch 
wenig erschlossen ist. 

Die bisherigen obstbaulichen Leistungspriifungen 
laufell mit  Klongemisch als Unterlage, sie sind also 
lediglich als Tast~/ersuch zn wertell. Bei diesen 
PrCffungell ist festzustellen, daB diese OehSlze im 

2 3 *  
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allgemeinen eine ausreichende Verankerung im Boden 
atffweisen (Abb. 7), in den ersten 5 Jahren  verh~fltnis- 
mSBig starktriebig sind, in den meisten F/illen aber 

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

I. Wie bereits DE HAAS (~) mitteilt,  ist in Pillnitz 
die vegetative Vermehrung arteigener Birnennnter-  
lagen gelnngen. Besondere Erfolge wurden mit P i r u s  
betuli folia erzielt, v o n d e r  z. Zt. noch 38 K10ne in 
Vermehrung stehen. Von P i r u s  a m y g d a l i f o r m i s  
stehen noch I u n d  yon P i r u s  c o m m u n i s  noch 4 Klone 
in den Mutterbeeten.  

2. Eine wirtschaftliche Vermehrungsmethode 
konnte erarbeitet  werden. Es werden die Austriebe 
der N[utterpflanzen wie iiblich beh~iufelt, im Sp~tt- 
herbst  werden die Sch6131inge entnommen, im t~eller 
tiberwintert und im n~ichsten J ah r  auf Beete ca. 
5 cm fief pikiert. Dureh die Etiolierung wird eine 
gute Bewurzlung im Pikierbeet erreicht. 

�9 3. Unvertraglichkeitserscheinungen bei tier Ver- 
edlung der vegetat iven Birnemmterlagen mit Birnen- 
edelsorten wurden bis je tz t  nicht festgestellt. 

4- Die obstbaulichen Leistungsprtiftmgen laufen 
an. Tastversuche zeigen, dab d ie  Verankerung t i e r  
vegetat iven Birnen im Boden gut ist. Weiterhin 
wurde Iestgestellt , dab die Triebigkeit in den ersten 
Jahren  recht stark ist trotz frtihem Beginn des 
Ertrages. 

Abb. 7. Wurzelsystem einer 6j~ihrigen vegetativ 
vermehrten Birnenunterlage. 

schon vom 3. bis 4. Jahre an mit der Fruchtbarkei t  
beginnen. 

Sehr stark waehsende Unterlagen fiir Hoeh- Ulld 
Halbst/ imme konnten in den Tastversuchen mit  
Klongemischen noch nicht ermittel t  werden. 

L i t e r a t u r :  

i. DE HAAS: P.G, : Vegetativ vermehrbare Birnelmnter- 
lagen. Zfichter 17/18 , 4o2 (1947). ~ 2. MOLLma, H.: 
Vegetativ vermehrte Birnenunterlagen. ~'estschrift 25 
Jahre Versuchs- u. Forschungsanstalt f. Gartenbau u. 

HShere  Gartenbauschule Pillnitz/Elbe, 1947/48. ~ 3. 
L~JcxA~, J. : Versuche.zur Vermehrung yon Pirus  com- 
munis  durch Steckholz. Unver6ffentl. Institutsberieht 
1938 . 

Untersuchungen fiber die Kleberqualit it yon Winter, und Sommer, 
weizenst immen der Erntejahre 1947--1969. 

701"1 Jo SVF~NSON, Ludwigshafen. 

Seit vielen Jahren befaBt sich die Z e n t r a 1 - 
a n s t a l t  I i i r  G e t r e i d e v e r a r b e i t u n g  
mit der systematischen i3berprtifung der Weizen- 
neuzftchtungen auf KleberqualitXt, um den Saat- 
zfichtern Unterlagen f i i r  Kreuzungen u n d  weitere 
Zfichtungsarbeit zu  geben. 

In  den letzten 3 Jahren  wurden 3089 Sommer- 
und Winterweizensf~tmme fiir die' Sortenregister- 
und Wertpriifungsstelle sowie fiir die deutschen 
Weizenziichter auf ihre KleberqualitXt mittels der 
bekannten Mikroschnellmethoden bzw. mit Hilfe yon 
Backversuchen untersucht.  Die Schaffung. neuer, 
kleberstarker Weizensor ten  ist das Zuchtziel der 
deutschen Weizenziichter auch nach dem Kriege ge- 
blieben. Die Einfuhr gr6gerer lV[engen nordameri- 
kanischen Weizens hat  in diesen Jahren das !n- 
teresse an der deutschen Qualit~tsziichiung in keiner 
Weise geschm~ilert. Die groBe Bedeutung der K!eber- 
qualit~t fttr die Backf~higkeit des Weizens ist be- 
k a n n t  und auf weite Sicht ist die Verdr~ngung der 
kleberschwachen deutschen Weizensorten durch Wei- 
zen mit guter Backfithigkeit das erstrebte Ziel. Die 
Beurtei!ung der Backf~higkeit der Weizenst~mme 
erfolgte einerseits durch die Fenchtklebermenge und 
andererseits durch die Kleberqualitfit. Als 3gal3stab 
dienten die Giitezahlen, die durch Multiplikation der 

Feuchtklebermenge mit 25, der Quellzahl mit IOO 
und der Testzahl mit 50 berechnet  wurden. Die 
Kleberqualit~it der untersuchten Weizenst~mme er- 
gibt sich aus nachstehender Ubersicht: 

Tabelle I. Verteilung der Giitezahlen in % der Muster 
und Dumhschnittswerte. 

A. W i n t e r w e i z e n  t ~ m m e .  

Giitezahlen 

unter 2000 
2 o o i - - 3 o o o  
3OOl--4o49 
4050--5000 
5OOl--6ooo 

% der Muster 

I949 1948 I947 

15,4 5,0 3,7 
38, 2 44,3 46,5 
25,5 27,5 27,7 
17,2 22,3 20,3 

3,7 0,9 1,8 

Durch schnittsgfitezahlen 

1949 1948 I947 

1731 1816 1712 
2486 2538 2567 
3455 3445  3443 
4462 4508 4465 
5184 5o7 ~ 5597 

Tabelle 2. Verteilun " der G~tezaMen in % tier Muster  ~tnd 
Durchsch~ittswerte. 

B. S o m m e r w e i z e n s t  ~ m m e .  

Durchschnittsgfitezahlen 
GfitezaMen 

1949 I948 I947 

unter 2000 
2OOl--3ooo 
3OOl--4o49 
4o5o=-5ooo 
5OOl--6ooo 
fiber 6ooo 

% der Muster 

I949 I946 1947 

3,7 ' I,I 0, 4 
lO,2 14, 7 16,2 
22, 7 28, 7 28,0 
52, 8 32,7 44,7 
lO,6 21,1 lO,3 
- -  1,7 0,4 

1675 1888 
2675 2595 
3552 3496 
46ol 4577 
5137 5365 

6387 

1834 
2549 
3574 
4497 
5288 
'6113 


