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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. 
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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 
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Die Tabellen I und 2 geben AufschluB fiber die 
Kleberqualitgt der Weizenstimme der Erntejahre 
1947, 1948, 1949 nnd den prozentualen Anteil der 
M~lster in dell giitemigigen Abstufungen. Bei den 
W i n t e r w e i z e n s t i m m e n  lagen 1947 die Gtite- 
zahlen yon 22, i% der Proben iiber 4o5o. 1948 er- 
reichten 23,2% der Muster Gfitezahlen iiber 4o5o 
und I949 warm: es 20,9%. 

Ffir die S o m m e r w e i z e n s t i m m e  ergibt sich 
ein etwas anderes Bild. In den Jahren 1947 und 1948 
besa13en 55,4% bzw. 55,5 % des eingesandten Unter- 
suchungsmaterials A- Qualitit, d. h. Gfitezahlen fiber 
4o50. Im letzten Jahr warell es dagegen 63,4%. Die 
bessere Kleberqualitit  der Sommerweizen ist seit 
langem bekanllt.und die erh6hte Stirkebildllng beim 
Winterweizen im Vergleich zum Sommerweizen ist 
vermutlich auf das Vorhandensein stirkeren Blatt- 
werkes und einer lingeren Wachstumszeit z~riick- 
zufiihren. Der trockene Sommer des letzten Jahres 
war bei den mittelspiten und spiten Sommerweizen- 
st immen fiir die Bildullg der stickstoffhaltigen Sllb- 
stanzen von erheblicher Bedentllng. 

Tabelle 3. 

W i n t e r w e i z e n s t ~ m m e  

Erntejahr ] ~949 1948 

Mittelwert . 3o31 32o 4 
H6chstwert . 5487 517 o 
Niedrigstwert II42 I38O 

Gesamtdumhschuitl dee G~tezahlen. 

S o m m e r w e i z e n -  

I947 

I s t S m m e  

1947 I949 1948 

32Io [ 4148 4135 

i 

5727 153m 6780 
~IOO 1338 I825 

3977 
615 o 
I675 

Die untersllchten Winterweizenstimme besaBen 
im Gesamtdurch'schnitt in den Ietzten 3 Jahren B- 
Qualitat, d . h .  die Gesamtgiitezahl lag zwischen 
3o3I und 32Io. Wesentlich besser konnten die 
Sommerweizenstimme beurteilt werden. Die Durch- 
schnittsgiitezahl betrug bier in den Jahren 1949 
4148 nnd im Jahr 1948 4135 . 

Die Einteilung der Weizenstimme ill Qualitits- 
klassen gibt folgendes Bild: 

Tabelle 4. Ei~r der u*ztersuchten Weizenstdmme in 
Qualitdtsklasse~. 

W i n t e r w e i z e n  % der Muster 

Erntejahr 

K l a s s e  A 
Gfitezahl 
fiber 4o5 o 

K l a s s e  13 
Gfitezahl 
3ooo--4o49 

K l a s s e  C 
Gfitezahl 
unter 3ooo 

1949 1948 I947 

20,9 23,2 22,1 

25,5 z7,5 27,7 

53,6 49,3 50, 2 

S o m m e r w e i z e a  % der 
Muster 

1949 1948 1947 

63,4 55, 6 55,4 

22, 7 28 4 28,0 

13, 9 16,o 16,6 

Bei den Winterweizenstimmen ist Iiir das Ernte- 
jahr 1949 eine geringe Abnahme tier Muster mit A- 
Qualit~t gegenfiber dell Erntejahren 1947 und 1948 

zu Gunsten der Proben mit C-Qualitit festzustellen 
bei der Untersuchung der Sommerweizenst~tmme 
war dagegen eine Zunahme der Proben mit A-Quali- 
t i t  zu verzeichnen. 

Tabelle 5, AnzaM den untersT~chfe~r Probe~.. 

W i n t e r w e i  zexx ] 

iErnte~ahr I 1949 ] x948 ~947 

der Proben IO82 634 

S o l~l 1~2 ~ rw @i zell  

I949 1948 ] 1947 

295 345 i 4o8 

Die Anzahl der eingesandten Proben Sommer- 
weizen erfuhr von !947 bis 1949 eine stetige Ab- 
nahme, wihrend der Anteil der Winterweizenstimme 
erheblieh zunahm. Diese Verschieblmg ill der Zu- 
sammensetzung der Muster entspricht dnrchans dem 
Wert des Winterweizens ; denll der Qnalititsziichtullg 
bei Winterweizen kommt eine weitaus grfBere Be- 
deutnng zn als bei Sommerweizen. Winterweizen 
bringt hfhere Ermeertr~ge; s0wohl in Bezng 
ant die Kornmenge als auch auf die Strohernte. 
Die gesamte deutsche Weizenanbaufliche t r ig t  zu 
9o% Winterweizen. Die Ztichtung kleberstarker 
Winterweizen nimmt :daher im Prcgramm der 
deutschen Weizenziichter den erstell Platz eill. Dieses 
Zuchtziel ist zweifellos sehr schwef zu erreichen, 
weil man bei der Auslese der Zllchtst~imme neben der 
Kleberqualiti t  auch die Winterfestigkeit beriick- 
sichtigen muB. Hinzn kommt die Forderung eiller 
mgglichst hohen Ertrzgsfihigkeit, Resistenz gegen- 
fiber Krankheiten, AnswuchsfestJgkeit, Standfestig- 
keit im Stroh lind Frfihreife. Eillige Zfichter haben 
sich als weiteres Zuchiziel die Schaffung yon Sortell 
mit m6glichst heller Korntarbe gesetzt. Auch die 
K o r n g r 6 1 3 e  spielt bei der Ziichtung eine ge- 
wisse Rolle. 

Aus dieser Aufzihlung der wichtigsten Gesichts- 
punkte kann man ungefihr ermessen, welche 
ziichterische Leistung in der Neuzfichtung hoch- 
wertiger Weizenstimme steckt. Die yon den Sommer- 
weizenstimmen erreichten Gesamtgiitezahlen k6nnen 
durchaus auch bei Winterweizen erzielt werden. Es 
lagell uns in friiheren Jahren bereits Winterweizen- 
st imme mit Giitezahlen fiber 7ooo vor, aber der 
Krieg ulld die Schwierigkeiten in den Naehkriegs- 
j ahren wirkten sich auf diesem f/Jr die Landwirtschaft 
so bedeut~ngsvollell Gebiet ungCmstig aus. 

Die grogen Vorteile, die durch die Verarbeitung 
kleberstarker Inlalldsweizen erzielt werden, erw&hnt 
sei die geringe Anfilligkeit dieses Weizens ffir A u s - 
w u c h s ,  ferller die hfhere T e i g a u s b e u t e  
bei der Brotherstellung, die Verwendung als A u f -  
m i s c h w e i z e n  nnd die bessere V e r a r -  
b e i t u n g s f/i  h i g k e i t in vorwiegend masehinelt 
arbeitenden Le• sowie die grfl3ere G~tr -  
t o 1 e r a n z dieser Teige, diirften Anreiz genug sein, 
den einmal beschrittenen Weg der Schaffmag wert- 
volter Nenz/iehtungezl zietbewu13t weiterzllgehen, um 
in Zukunft die kleberschwachen deutschen Weizen- 
sorten durch Sorten mit hfherer Kleberqualitit all- 
mihlich zu ersetzen. 


