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Aus dem Institut fiir Ackerbau des Nichtschwarzerdegebiets der UdSSR 

Selektion f/Jr h6heren Proteingehalt im Sommerweizen 
V o n  V .  E .  P ISSAREV 

Der sechste Ftinfj ahrplan der EntMcklung der Volks- 
wirtschaft der Sowjetunion sieht ffir das Jahr 196o eine 
Steigerung der gesamten Getreideproduktion bis auf 
II  Milliarden Pud vor. 

Ein erheblicher Anteil an dieser Getreideproduktion 
soll auf Sommer- und Winterweizen entfallen. Durch 
die Fruchtbarmachung von tiber 35 Millionen Hektar 
Neu- und Brachland wurde die Weizensaatfl~iche im 
Jahre 1956 his auf 62 Millionen Hektar erweitert, yon 
denen 49,1 Millionen Hektar mit Sommerweizen bebaut 
wareu. 

Die groBe Aufmerksamkeit, die man der Weizen- 
kultur in der Sowjetunion zuwendet, ist auf die aul3er- 
ordentlich guten Eigenschaften des Weizenkorns zu- 
rfickzuffihren. 

Der Weizen ist bisher die einzige Getreidekultur, aus 
deren Korn sich nach dem Mahlen sehr nahrhaftes, 
gut verdauliches und schmackhaftes Brot herstellen 
l~Bt. Deshalb ist die Weizenzfichtung yon sehr groBer 
Bedeutung ffir die Lebensmittelversorgung. 

Die besondere Rolle dieser Getreidekulturist dadurch 
zu erkl~ren, dab die Weizenpflanze die F~thigkeit be- 
sitzt, im Korn besonders hochwertiges Kleberprotein 
aufzuspeichern. Dadurch zeichnet sie sich gegenfiber 
anderen Getreidekulturen aus. 

Das Protein des Weizens entMlt ffir die Nahrung des 
Menschen auBerordentlich wichtige uuersetzbare 
Aminnos~uren Me Lysin, Histidin und Tryptophan. 
Deshalb ist der Weizen fiir die Ernahrung des Menschen 
ein ~uBerst Mchtiges und wertvolles Getreide. 

Aus all dem ergibt sich, dab das Brot aus solchem 
Getreide um so nahrhafter wird, je h6her sein Protein- 
gehalt ist. 

Bis zur GroBen Sozialistischen Oktoberrevolution 
befanden sich die haupts~ichlichen Anbaufl~tehen fiir 
Weizen im sfid6stlichenTeil des europ~iischen Ruglands, 
in Westsibirien, in Kasachstan nnd zum Teil in Ost- 
sibirien. Diese Gebiete, die ausschlieBlich mit Weizen 
bebaut wareu, zeichneten sich durch verNiltnismiigig 
geringe Niederschl~ige im Laufe der Vegetationsperiode 
some eine hohe Sonnenbestrahlnng und einen heiBen 
Sommer aus, also Klimaverh~ltnisse, die fiir die 
Aufspeicherung yon groBen Proteinmengen im Weizen- 
korn am gfinstigsten sind, 

Durchschnittlich schwankt der Proteingehalt im 
Weizenkorn dieser Gebiete zwischen 16 und 18%; in 
feuchten Jahren sinkt er bis auf I4, 5 bis 15% herab, 
und in trockenen Jahren steigt er bis auI 20% und 
h6her an. 

Diese Zahlen beziehen sich auf Sommerweizen; 
Winterweizen weist gew6hnlich einen bedeu• gerin- 
geren Prozentsatz an Protein auf. 

Es ski noch erw~thnt, dab das Mehl aus Getreide der 
alten Sommerweizengebiete wie auch derjenigen auf 
dem Neuland dank seines hohen Proteingehalts beste 
Backeigenschaften besitzt. Zur Zeit ist durch Initiative 
der Regierung auf den weiten Feldern des Nichtschwarz- 
erdegebiets im europ~iischen Teil der Sowjetunion 
- -  vom Baltischen Meer bis an die ]3erge des Urals - -  
ein ganz neues riesiges Weizenanbaugebiet entstanden, 

die neue nSrdliche Weizenbasis, die sich auf fiber zwei 
Millionen Hektar Land erstreckt. 

Im klimatischer Hinsicht steht das Nichtschwarz- 
erdegebiet in starkem Gegensatz zu den alten Weizen- 
anbaugebieten. Die durchschnittlichen Jahresnieder- 
schl/ige schwanken zwischen 500 und 600 ram, der 
Sommer ist nicht heiB, wolkenreich, die Luft ziemlich 
feucht; der Winter ist schlleereich, verh~iltnism/tBig 
mild. 

Diese Klimabesonderheiten des Nichtschwarzerde- 
gebiets schaffen durchaus gtinstige BedingUngen fiir 
hohe und zuverl~issige Ernteertr~ge bei Sommer- Me 
auch bei Winterweizen. Die Ertr~ige bei S0mmerweizen 
k6nnen bier unter besonders gtinstigen Bedingungen 
4 ~ Doppelzentller und bei Winterweizen sogar fiber 
60 Doppelzenter pro Hektar erreichen. 

Wenn auch die Klimaverh~ltnisse hier in Bezug auf 
hohe und zuverl~issige Ernteertr~tge sehr gfinstig sind, 
so beeintr~ichtigen sie doch andererseits die Qualifiit 
des Korns soMe den Proteingehalt. 

Hierdurch werden der N~ihrwert des Brotes aus im 
Nichtschwarzerdegebiet angebautem Weizen betr~icht- 
lich verringert und die Backeigenschaften des Mehls, 
die vom Proteinkomplex abh~ngig sind, negativ 
beeinfluBt. 

Daher wird in der Sowj etunion dem Proteingehalt im 
Weizenkorn ga'oBe Aufmerksamkeit geschenkt. So hat 
z . B . M . I .  KNJAGImTSCHEW in seinem Werk ,,Der 
Proteingehalt der Weizensorten in der Sowjetuuion" 
die Arbeitsergebnisse der beim Unionsinstitut ffir 
Pflanzenztichtung bestehenden Sortenprtifungsstelle 
zusammengefaBt. 

Es zeigte sich, dab das Korn des Sommerweizens der 
alten Weizenanbaugebiete einen Proteingehalt yon 15 
bis 2o und mehr Prozent aufweist. Ffir Sommerweizen 
aus dem Nichtschwarzerdegebiet gibt KNJAGINIT- 
SCHEW den Proteingehalt j edoch mit I2--I4% an unter 
Hinweis darauf, dab in einzelnen F~illen der Protein- 
gehalt bis auf lO% und sogar noch tiefer sinkt. 

Im Verlaufe der letzten Jahre befagte sich das 
Institut fiir Ackerbau der zentralen Bezirke des 
Nichtschwarzerdegebiets mit der Frage des Protein- 
gehalts des Weizens in diesem Gebiet. Es wurden die 
Sommer- und Winterweizenernten mehrerer KoIchosen 
geprtift, auf deren L~indereien sich staatliche Sorten- 
prfifungsstelleu befanden und wo eine hochentwickelte 
Agrotechnik angewendet wurde. 

So nahm im Jahre i953 das technologische Labor des 
Instituts (P. N. SCHIBaJEW) Untersuchungen des Pro- 
teingehaltes im Korn des Sommerweizens aus dem 
Anbau anf Kolchosen verschiedener Bezirke des 
Nichtschwarzerdegebiets vor und erhielt folgendes 
Resultat (Tab. x). 

Tabel le  x.  

Gruppe nach der H6he 
des Ertrags 

17 dz/ha und mehr 
unter 17 dz/ha 

Zahl der 
Kol- 

chosen 

I4 
35 

KoYll- 
e~trag 
dz]ha 

2 0 , 3  
-IO, 7 

Protein~ Gewicht yon 
gehalt iooo 

im Korn KGmern 
% g 

1 4 , o  3 2 , I  
1 2 , 2  3 0 , 5  

2 4 "  
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Nach den Angaben yon SC~tlBAJEW wurde Volldtiil- 
gung und Zusatzdtingung gegeben, wobei die Stick- 
stoffgabe zwischen i und 3 Doppelzentnern pr9 
Hektar schwankte. 

Aus der Tab. I k6nnte man schlieBen, dab gleich- 
zeitig mit der Steigerung des Ertrags an Sommerweizen 
auch der Proteingehalt im Korn ansteigt. Eine solche 
SchluBfolgerung w~ire j edoch voreilig: zwischen beiden 
Merkmalen - -  einer hohen Ernte und einem erh6hten 
Proteingehalt im K o r n -  besteht nur eine ~uBerst 
schwache Verbindung. Als Beweis daffir gelten fol- 
gende Beispiele aus den Ergebnissen der Staatlichen 
Sortenkontrolle: Die Sorte Diamant der Starorusskaja 
Sortenpriafungsstelle zeigte im Jahre 1949 bei einem 
Ernteertrag yon 8,2 Doppetzentnern je Hektar 9,67% 
Protein im Korn, uild im selben Jahr wies dieselbe 
Sorte Diamant der Batezkaja Sortenprtifungsstelle bei 
einem Ernteertrag yon 19,6 Doppelzentnern je Hektar 
ebenfalls 9,71% Proteingehalt auf, und beimErnteertrag 
yon 24,5 Doppelzentnern der Rostscbinskaja Prfifungs- 
stelle lO,52% Protein, in der Podporoshskaja Priifungs- 

stelle ergab diese Sorte beim Ernteertrag yon 17, 5 
Doppelzentnern fast den gleiehen Proteingehalt - -  
IO,41%. Die Verbindung zwischen hohem Ertrag und 
hohem Proteingehalt ist unserer Ansicht nach ziemlich 
problematisch. Viehnehr ist aus den obigen Angaben zu 
ersehen, dab trotz der hoheil Ernteertr/ige verschiedene 
Sommerweizensorten des Nichtschwarzerdegebietes, 
besonders des westlichen Teils, einen sehr geringen 
Proteingehalt besitzen. 

Das .yore Institut gesammelte Material fiber den 
Proteingehalt im Korn des Winterweizens best~itigt die 
Feststellungen von KNJAGINITSCI~IEW, dab der Winter- 
weizen des Nichtschwarzerdegebietes einen sehr gerin- 
gen Proteingehalt aufweist (Tab. 2). 

Tabelle 2. 

 o.n I Pro,~176 oo >::oro,  
Gruppe nach der II6he Prafungs- gehalt 

im Korn des Ertrags stellen dzjha {ertrag ] % K6gem 

I 

dz/haund mehr 11 ] 28,4 11, 7 32,6 I7  
unter 17 dz/ha 17 / 11,8 11,8 32,4 

Wie aus der Zusammenstellung hervorgeht, konnte 
trotz des krassen Unterschieds der Ertr~ge kein Unter- 
schied im Proteingehalt des Winterweizens festgestellt 
werdeil. 

Der Sommerweizen und Iloch mehr der Winterweizen 
des Ieuchten Nichtschwarzerdegebietes bleibt also im 
Hinblick auf den Proteingehalt weir hinter dem Weizen 
der alten Weizenanbaugebiete zurtiek. 

In den L~indern Westeuropas liegen die gleichen 
Verh~fltnisse vor. 

So teilt z. B. in Bezug auf die finnischen Weizen= 
sorten der Direktor des Selektionszentrums in Iokioj- 
hen, W. PESOLA, mit, dab der durchschilittliche Pro- 
teingehalt der in Finnland weitverbreiteten Weizensorte 
Diamailt in den Jahreil 1947--1952 14,3% nnd der 
finnischeil Sorten Touko und Kiuri 13,9 und 13,6% 
betrug. 

Das gleiche ist in Schweden zu beobachten, wo die 
auch bei uns angebaute Sorte Diamant in SvalSf in den 
Jahreil:I93I-,I943 einen durchschnittlichen Protein- 
gehalt yon 13,14% und die ertragreichere Sorte 
,Progress" in tier Zeit voil 1938 bis I943 nut I2,8% 
Proteingehalt aufwiesen. Der Proteingehalt der schwe- 

dischen Wiilterweizensorten unterscheidet sich nur 
wenig voil dem der Sommerweizensorten. 

Angaben fiber den Proteiilgehalt des Weizenkorns in 
den anderen L~indern Westeuropas weichen kaum yon 
den obeilerw~hnten Zahlen ab. 

Bisher 15ste Westeuropa das Problem Protein dutch 
Einfuhr bedeutender Mengen sogen. ,,starker" Weizen- 
sorten mit h6herem Proteingehalt aus den USA und aus 
Kanada, die zur Verbesseruilg des Mehls westeurop~- 
ischer Sorteil beitrugen. 

Wfihrend der Jahre 1953--54 wurden dutch das 
technologische Labor des Institus far Ackerbau be- 
stimmte Dtingungsversuche angelegt. Der Winterwei- 
zen wurde auf den Selektionsfeldern des Instituts auf 
mit Mist gut gedtingtem Brachland ges~it uild im 
Frtihjahr zweimal mit Stickstoff stark versorgt. Trotz- 
dem stieg der Proteingehalt im Korn des Winterweizens 
der Sorte ,,Hybride !86" voil 12,3 Ilur auf 13,3%, d. h. 
Ilur um 1%. 

Die vielen Versuche, das Problem des Proteiils im 
Weizenkorn unter feuchten Klimabedingungen sowohl 
in der Sowjetuilion als auch in Westeuropa durch hohe 
Stickstoffgaben zu 15sen, haben bisher nicht die ge- 
wtinsehteil Ergebnisse gehabt. In dieser Frage sollte 
man die Ansicht des ehemaligeil Direktors der bekann- 
ten schwedischen Saatzuchtanstalt in Sval6f, O. AKER- 
~L~N, beachten, der im Sammelband zum 6o. Jahrestag 
Sval6fs (i886--I946) schrieb: ,,Leider haben sich die 
Erwartungen, den Rohproteiilgehalt durch Anweildung 
erh6hter Stickstoffdosen zu erh6hen, nicht best~ttigt." 
Ebenso hatte auch die Untersuchung vieler Sorten 
weichen Weizens auf Proteingehalt kein positives Er- 
gebnis, da dutch die Einwirkung der Klimabedingungen 
des Nichtschwarzerdegebietes die geringen Unterschiede 
hinsichtlich des Proteiilgehalts zwisehen den Sorten 
aufgeh0ben wurden. 

Bei Versuchen mit einer Gruppe von hartem Weizen 
zeigte sich zwar eiil h6herer Proteingehalt als bei wei- 
chert Weizensorten, sie blieben aber hinsichtlich der 
Ertr~ge hinter den empfohlenen Sorten bedeutend 
zurtiek. 

Es gelang nach einer kompEzierten Hybridisierung 
iilnerhalb einer Gruppe yon 28-Chromosomenweizeil, 
far den harten Weizen eine , ,Hybridenpopulat ion-io9" 
zu sehaffen, die in der Umgebung yon Moskau normal 
ausreift. 

Im Jahre 1949 wies die ,,Hybride-Io9" 17,72% 
Proteingehalt auf und zeigte gute Backeigenschaften; 
jedoch verringert sich ihr Ertrag im Vergleich zur 
,,Moskowka", der Staildardsorte des weichen Weizens. 

Solange wir bei der Selektion harteil Weizens keine 
besseren Ertrgge erreichen, k6nnen wir solche Hybriden 
nicht zur Saat empfehlen, obwohl sie uns in Bezug auf 
Proteingehalt und Brotqualit~it vollkommen zufrieden- 
stellen. 

Erfoig brachte uns unsere Arbeit auf dem Gebiet der 
Polyploidie. 

Die Anwendung der Polyploidie in der Weizenziich- 
tung war die logische Fortsetzung unserer bisherigen 
Versuche mit Sommerweizeil. 

Nach vieljahrigen Versuchen sind wir zu der ~3ber- 
zeugung gekommen, dab dem Sommerweizen ffir die 
Erzielung eines absoluten Erfolgs eine Reihe yon 
MerkmMen fehlt, diein dem GattungspotentiM Triticum 
fiberhaupt nicht vorhanden sin& 
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Hanptmangel bei Sommerweizen ist z. 13. Schwach- 
wiichsigkeit und verz6gerte Entwicklung ill dell ersten 
2o--3o Tagen nach der Aussaat. ])iese Eigenschaften 
bedingen eine geringe Widerstandsf~thigkeit des Wei- 
zens gegen Friihjahrsdiirre, Pilzkrankheiten und sch~td- 
liche Insekten nnd beeintr~ichtigen das weitere Wachs- 
turn des Weizens sowie seine Ertragsf~thigkeit. 

Demgegeniiber konnte man in den zentralen Gebieten 
der Union auf leichten und sandigen B6den eine in 
Ostsibirien sehr verbreitete Kultur des Sommerroggens 
,,Jariza" antreffen, die viele Merkmale hat, die dem 
Sommerweizen fehlen. So z. B. zeigt der Sommerroggen 
nach dem Aufgehen schnelles und starkes Wachstum. 
Gleichzeitig besitzt er eine hohe Widerstandsfiihigkeit 
gegen Pilzkrankheiten, angefangen vom Mehltau bis 
zum Korrd~rand und Rost, und stellt geringere Boden- 
anspriiche. Die Zahl der Ahrchen in der Ahre betr~igt 
3o bis 32 bei 6o bis 7 ~ K6rnern, d.h. dab er, was die 
Produktivit~tt der Ahre anbelangt, die Sommerformen 
des weichen Weizens weit tibertrifft. 

Dieser Komplex yon Merkmalen des Sommerroggens 
veranlal3te uns, ihn als Partner fiir die Kreuzung mit 
Weizen zu w~hlen. 

Die Arbeit wurde im Jahre 194o in Angriff genommen 
und begann mit der Erforschung der Eignnng ver- 
schiedener 6kologischer Typen weichen Sommerweizens 
zur Kreuzung mit Sommerroggen. Da dieser groge 
Teil der Arbeit nicht unmittelbar zu unserem Thema 
geh6rt, beschr~inken wir uns hier auf den Hinweis, dab 
sich nach unseren Feststellungen die Weizen Chinas und 
der frtihreifende Typ der Ostsibirischen Weizen am 
leichtesten mit Sommerroggen kreuzen liegen. Der 
maximale Satz erfolgreicher Kreuzungen mit Sommer- 
roggen betrug bei den chinesischen Weizensorten 7o,4 
und bei den sibirischen 64,7%. Unter gleichen Ver- 
Mltnissen zeigten die Weizensorten des Europ~tischen 
RuBlands und Westeuropas nur 3--5~/o Kornansatz je 
best~iubte 131rite. 

Es wurden also zur Kreuzung nicht nur chinesische 
und sibirische Weizensorten, sondern auch eine grol3e 
Anzahl verschiedener Sorten aus anderen L~tndern ver- 
wandt. 

In alien F~illen wnrde Weizen als Mutterpflanze 
verwendet, als Vater der Sommerroggen ,,Jariza" aus 
Ostsibirien. 

Die erste Generation dieser Gattungskreuzung war 
fast ausnahmslos unfruchtbar. Ihre Fruchtbarkeit  
wurde durch Behandlung des gekeimten Korns mit einer 
schwachen L6sung yon Kolchizin wiederhergestellt. 

Die cytologische Analyse der erhaltenen Amphidi- 
ploiden erfolgte in Stichproben, die interessanteren 
Kombinationen wurden wiederholt gepriift. In allen 
F~illen betrug die somatische Zahl der Chromosomen 
bei dem amphidiploiden Weizen Jariza 56, d .h .  im 
Kern waren 42 Chromosomen des weichen Weizens 
und 14 Roggenchromosomen vorhanden. 

In der Ahre der Amphidiploiden herrschen die Merk- 
male des Weizens vor: die ]~hrchen sind vielbliitig wie 
beim Weizen, das Korn gleicht dem Typ des Weizen- 
korns, es ist etwas l~inglicher, die F~irbung ist dem 
Weizen ~thnlich. Die Form des Keims ist etwas t~ing- 
licher, ein Mittel zwischen denen der elterlichen Gat- 
tungen. Die Bltiten bliihen often, jedoch gibt es Kom- 
binationen (AD 61, AD 2o, AD 41) mit geschlossenem 
Bliihen, bei denen die Staubkolben an dem behaarten 
Kornende erhalten bleiben. 

Wie z!l erwarten war, haben die Amphidiploiden 
gr6Bere Ahren als der Weizen mit einer Anzahl von 
2o bis 3o Ahrchen. 

Die neue synthetische Art erwies sich als sehr eigen- 
artig. 

Nachstehend bringen wir eine Tabelle mit Angaben 
~lber die chemische Analyse des Korns der Amphidi- 
ptoide 2o, einer der besten, die wir geztichtet haben. 

])as fiir die Untersuchung bestimmte Korn wurde 
im Felde angebant. Die Angaben der Analyse zeigen 
den Prozentanteil der absoluten Trockensubstanz 
(Tab. 3). 

Tabelle 3. 

1945 
Px'otelr~ Zueker St~rke ] Asche 

/ 

Sommerweizen ~? 12,37 2,I8 64,8 I 1,91o 
Sommerroggen c~ lO,48 5,74 62,3 / 2'~ 
Amphidiploide 2o 16,26 2,28 59,5 2,4o9 

Das Jahr  1945 war im Moskauer Gebiet auBerordent- 
lich regnerisch. Die Amphidiploide ergab ein Korn 
mit einem h6heren Proteingehalt nicht nur im Ver- 
gleich zum Sommerroggen, sondern auch zum Weizen. 
Dem Zuckergehalt naeh steht die Amphidiploide an 
mittlerer Stelle zwischen den elterlichen Gattungen. 
Als Erg~inzung zu den Angaben der Analyse teilte das 
biochemische Labor mit, dab im Korn der Amphidi- 
ploide auBerdem ein bedeutender Gehalt yon Trifruk- 
tosan, einem fiir das Roggenkorn spezifischem Kohle- 
hydrat,  gefunden wurde. 

Die chemische Znsammensetzung der Amphidiploide 
sowie die anderen Merkmale zeigen eine starke 
Variabilit~t. So konnten wit im Jahre I956 in der 
Nachkommenschaft der Amphidiploide 2o in den ein- 
zelnen Familien eine Sehwankung des Proteingehalts 
in Korn von 17,12 bis 22,39 o/0 beobachten. 

Weizenformen mit hohem Proteingehalt unter feuch- 
ten Klimabedingungen lieBen sich also durch Gat- 
tungskreuzung und Polyploidie erzeugen. Die Am- 
phidiploiden ,,Sommerweizen • Sommerroggen" als 
Formen mit einer ~thrchenreichen 5hre  erwiesen sich 
nicht nnr gegen Brand, Rost und Mehlta~l widerstands- 
f~thig, sondern zeigten auch einen erblich hohen 
Proteingehalt im Korn. 

So wurde der Proteingehalt im Korn der AD 2o 
durchschnittlich im Laufe von IO Jahren - -  yon 1945 
bis 1954 - -  mit durchschnittlich fast 19% (18,92) er- 
mittelt .  Im gleichen Zeitabschnitt hatte der Standard- 
Sommerweizen ,,Moskowka" nur I4,I6~o, d. h. 4,76~o 
weniger. 

Der h6chste Proteingehalt tier AD 20 wurde im 
Jahre 1946 festgestellt, und zwar 22,94 o/0. Ein derart 
hoher Prozentsatz wird selbst im sonnigen Kasachstan 
nicht jedes Jahr erreicht, sondern nur in besonders 
giinstigen Jahren. Der niedrigste Proteingehalt in der 
AD 20 betrug im Laufe von IO Jahren 16,25 o/0. 

Der niedrigste Proteingehalt im Korn der ,,Moskow- 
ka" wurde in dem kalten und regnerischen Jah re  195o 
mit lO,95 o/0 festgestellt, die AD 2o aber hatte im 
gleichen Jahr  i6,9I 0/0. Interessant ist, dab laut Ana- 
lyse weder die miitterliche Weizenform noch die v~tter- 
liche Roggenform einen hohen Proteingehalt im Korn 
aufwiesen. Also ist die Amphidiploide 2o ein ganz 
neues biologisches System, das einen anderen Stoff- 
wechsel hat als die elterlichen Gattnngen. 
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Wir betrachten die Amphidiploide als eine neue 
56-Chromosomen-Weizensorte mit einer neuen Stoff- 
wechselform und im Hinblick auf den N~ihrwert des 
Korns als eine neue Stufe in der Evolution des Weizens. 
In der Regel werden solche Amphidiploiden als eine 
Art einer neuen Gattung Triticale bezeichnet, doeh 
sehen wir unsere Amphidiploide als eine Art aus der 
G attung Triticum, d. h. als Triticum triticale mihi an. 

Die Untersuchungen der Mehl- und Backeigenschaf- 
ten der Amphidiploide zeigte, dab sich ihr Korn nach 
seinerKonsistenz stark vom Roggenkorn unterscheidet, 
sein Endosperm ist hart und br6cklig wie beim Weizen. 
Das Korn der Amphidiploide 20 lgBt sich schwerer 
mahlen als das Korn der Standardsorte ,,Moskowka". 
Hinsichtlich des Klebergehaltes unterscheidet sich die 
Amphidiploide ebenfalls seer yon der Standardsorte: 
die Amphidiploide enthielt 41,7% Rohkleber, die 
Standardsorte nur 33,2%. 

Beziiglich der Backeigenschaften gleicht die Am- 
phidiploide 20 dem echten Weizen: das Brot trocknet 
langsamer ein als das aus weichen Weizensorten. Diese 
Eigenschaft hat also dieAmphidiploide mit demWeizen 
gemeinsam, In Bezug auf den Brotumfang steht die 
Amphidiploide der Standardsorte etwas nach, hier- 
bei muB aber beriieksichtigt werden, dab die ,,Mos- 
kowka" mit ihren seer guten Baekeigenschaften unter 
den Bedingungen des Nichtschwarzerdegebietes qua- 
tit~ttsm~igig eine aul3ergewEhnliche Sorte ist. 

Fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchungen 
der Amphidiploide ,,Sommerweizen • Sommerroggen" 
zusammen, so stellen wir Iest, dab diese neue Weizen- 
art eine Reihe besonders interessanter Merkmale be- 
sitzt : 

I. Die neue Art unterscheidet sich durch die F~ihig- 
keit, in feuchtem Klima im Vergleich zu den weichen 
Weizensorten einen hEheren Proteingehalt im Korn 
anfzuspeichern. 

2. Die nene Art besitzt im Vergleich zu den weichen 
Sommerweizensorten eine gr613ere Anzahl yon ?khr- 
chen und mehr K6rner in der Ahre. 

3- Der neuen Art ist eine hohe Widerstandsf~ihig- 
keit gegen Pilzkrankheiten wie Kornbrand, Rost und 
Mehltau eigen. 

Als wertvollstes Merkmal der neuen Art sehen wir je- 
doch die F~ihigkeit an, einen hohen Proteingehalt unter 
feuchten Klimabedingungen zu speichern. 

Dies veranlaBte uns, sofort nach den ersten chemi- 
schen Analysen des Korns der Amptfidiploide 2o und 
ihrer elterlichen Formen, diese Amphidiploide fiir 
Kreuzungen mit weichen Weizensorten zu verwenden. 

Bei diesen Kreuzungen verwendeten wit als Mutter- 
pflanze die Amphidiploide, um die Erblichkeit der 
miitterlichen Merkmale bei der Ziichtung von Hybri- 
den mit h0hem Proteingehalt auszunutzen. Im Jahre 
1954 wurden alle Hybridenfamilien, die durch die 
Sortenpriifung erfaBt worden waren, auf Proteinge- 
halt im Korn analysiert. An einzelnen Familien wurden 
die Untersuchungen anch in den Jahren 1955 und 1956 
fortgesetzt. Die folgende Tab. 4 charakterisiert die 
ausgelesenen Familien. 

Die Hybride 19 ist aus der Kreuzung der Amphidi- 
ploide 2o mit der Sommerweizensorte ,,Moskowka" 
entstanden nnd die Hybride 2I aus der Kreuzung mit 
dem kanadischen \u ,,Marquis". Die erste Gene- 
ration der Hybride 21 wurde mit dem Blfitenstaub der 
Mutterform, d.h.  der Amphidiploide 2o, best/iubt. 

Tabelle 4. Proteingehalt im Korn der Hybriden/amilien 
in Prozenlen im Vergleich zur Standardsorle. 

Hybridenfamiliea 

2Ih19 
Abweichung vom 
Standard  

62hi9 
Abweichung yore 
Standard 

7t21/1 
Abweichung yore 
Standard 

341121 
Abweichung vom 
Standard 

66h2i 
Abweichung vom 
Standard 

1954 

I6,43 

ko,o5 
18,24 

t-2,39 

18,27 

1- 2,o4 
17,22 

ko,87 
18,26 

+2,41 

1955 

13,41 

+0,56 

14,14 

3 1,29 
13,18 

+0,44 
14,25 

30,30 
13,63 

+0,97 

I956 

15,14 

3o,23 
15,46 

+1,19 

15,36 

+ I,O9 

15,35 

3 I,O8 

15,96 

3 1,69 

schnitt 

14,99 

30,28 

15,94 

3 1,62 

15,6o 

+1,19  

15,6o 

+0,75 
15,95 

31,69 

Aus der Tabelle ist zu ersehen, dab das Merkmal 
,,erhEhter Proteingehalt" in den Hybridenfamilien ein 
erbliches Merkmal ist und je nach den Wetterverh~lt- 
nissen des Sommers und Herbstes des betreffenden 
Jahres schwankt. 

Im Jahre 1954 fibertrafen die nach dem Proteinge- 
halt besten Hybridenfamilien die Standardsorte his 
zu 2,4%; das Jahr 1955 war fiir den Proteingehalt 
weniger giinstig, abet auch in diesem Jahr blieb der 
Proteingehalt keiner der Hybridenfamilien unter der 
Standardsorte; das Jahr 1956 war ein gtinstiges Jahr, 
jedoch erreichte die Proteinspeicherung durch die fast 
st~indig andauernden Niederschlgge am Ende des 
Sommers und im Herbst nicht die H6he des Jahres 
1954. 

Es ist auch ein Unterschied in der Reaktion der ein- 
zelnen Familien auf die Wetterverh~ltnisse der ver- 
schiedenen Jahre festzustellen. So z.B. reagierte die 
Familie 661121 im Vergleich zur Familie 2ihI 9 in den 
Jahren 1955 und 1956 mit einem geringeren Yrozent- 
satz Proteingehalt usw. 

Alle yon uns im Laufe yon drei Jahren auf Proteinge- 
halt im Korn ausgelesenen Familien waren besser als 
die Standardsorte. 

Im Jahre 1956 konnten wit bei unseren Aussaaten 
neue Auslesen verwenden, insgesamt 33. Bei einem 
Proteingehalt von 14,79 % im Standard wiesen 28 
der neuen Linien einen hEheren Proteingehalt anf als 
die Standardsorte. Tab. 5 enth~ilt die Angaben yon 
nur 4 Linien mit einem besonders hohen Proteingehalt. 

Tabelle 5. 

Proteingehalt Abweichung 
Linden im Korn yore Stalldard % 

Ihi9/1--84/3 
Ihi9/3 
23h6/I 
54h2I/4 

17,25 
16,96 
16,91 
16,84 

-1- 2,40 
+ 2,17 
3 2,I2 
+ 2,05 

Wir weisen darauf hin, dab die Linie 23h6/I durch 
Kreuzung erzielt wurde. Als Mutterform wurde die 
Amphidiploide ,,Winterweizen X Agropyrum glaucum" 
benutzt, als Vaterform tier Sommerweizen ,,Mos- 
kowka". 

Die einzelnen Familien unserer Hybriden wurden 
einer Analyse auf die Mahl- und Backeigenschaften 
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Tabelle 6. Die technologische ~ualitiit des Korns. 

375 

Tausend- 
Hybriden-Familien korn- 

gewieht 

~h2I/I  29,9 
34h2I 31,4 

66h2I 32,2 
Standard  
(,,Moskowka")l 32,5 

Natur des 
Korns 

828 
813 

825 

834 

Allgem. 
Gla~gkeit 

yo 

8O 
82 

8o 

7 8 

Konslstellz des 
70 %ige*t Mehls 

streufghig 
halbstreu- 

fghig 
JJ 

streufghig 

unterzogen.  I n  Tab.  6 br ingen  wir  das  Ergebn i s  der  
Kornana lyse  der  E r n t e  1955. 

Wie  aus der  Tabel le  ersicht l ich ist, l iefern die H y b r i -  
den streuf~higes und  halbstreuffihiges Mehl. Der  hohe  
Rohklebergeha t t  im  Korn  der  Hybr idenfami l i en  is t  zu 
beachten .  So be t r5g t  der  P rozen t sa tz  des Rohkle -  
bers  der  Fami l i e  34h2i  3o,9 %,  w~hrend die S t anda rd -  
sorte nnr  22,3 % aufweist .  

Hins icht l ich  des Bro tumfangs  t~bertreffen die H y b r i -  
d e n f a m i l i e n  ebenfal ls  die S tandardsor te .  

D a m i t  wurde  durch  Verwendung  yon Amphid ip lo i -  
den als K o m p o n e n t e  bet  Kreuzungen  mi t  Sommer-  
weizen ein H y b r i d e n m a t e r i a l  erzielt ,  das  n icht  nur  
einen hohen Pro te ingeha l t  im  Korn  aufweist ,  sondern  
auch einen erhShten  Rohklebergeha l t  und  gu te  Back-  
e igenschaften besi tz t .  

Was  die Er t ragsf i th igkei t  unserer  Hybr iden fami l i en  
anbelangt ,  so s tehen einzelne yon  ihnen schon j e tz t  
der  S t anda rdso r t e  n ich t  nach;  andere  wieder  er fordern  
eine wei tere  Anslese. 

Das Wich t ige  ist,  dab  der  Weg  zur Selekt ion yon 
Weizensor ten  m i t  hohem Pro te ingeha l t  un t e r  Bedin-  
gungen,  die  fiir  eine Speichernng ungt ins t ig  sind, ge- 
funden wurde.  

Roh- 
Meber 

% 

27,1 
3o,9 

27,1 

2 2 , 3  

3ehnbar- 
keit des  
Klebers 

oi11 

18 
18 

16 

IO 

Brotumfmlg 
Brot- der Nachbar- 

urn fang Standard- 
sorte 

538 533 
567 526 

588 533 

533 533 

ZerflieB~ PorS- 
barkeit des sitAt 
Brotes h: d 

o,36 8o 
o,37 8o 

o,38 9o 

o,34 78 

Farbe 
des 

Brotes 

8o  

75 

80 

80 

W i r  nehmen  an, dab  die neue Methode  der  Ausnu t -  
zung yon  Weizen-Roggen-Amphid ip lo iden  bei  der  
Selekt ion yon Weizenformen m i t  hohem Pro te ingeha l t  
m i t  Erfolg auch bet  der  Selekt ion  von Win te rweizen  
angewendet  werden kann,  urn so mehr  als d ie  Win te r -  
Amphid ip lo iden  bet  nnseren Versnchen einen Pro te in -  
gehal t  im K o r n  yon  21, 7 % h a t t e n  und  deshalb  ebenso 
verwendet  werden k6nnen wie die Amphid ip lo iden  des 
Sommer typs .  

Die  Amphid ip lo iden  selbst  erwecken im Hinb l ick  anf 
den Pro te in-  und  Klebergeha l t  ein noch grSl3eres 
In teresse  als die Hybr iden .  I m  E r t r a g  s tehen sie 
jedoch der  S t anda rdso r t e  noch nach,  weshalb wir  auch 
ihre Selekt ion fortsetzen.  
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BUCHBESPRECHUNGEN 
DE HAAS, PAUL GERHARD: Marktobstbau, I,  Auflage. 
Bonn-Mtinchell-Wien: Bayr.  Landw.-Verlag. GmbI-I 
1957- 464 S., 8 Farbfotos,  I 36Abb .  II. Darstelfullgen. 
Geb. D1V[ 39,-- .  

Im deutschsprachigen Schrif t tum silld im Verlauf des 
letzten Dezelliiiullas mehrere sehr beachtliche ]3iicher 
(z. T. NeuauflageI1) erschienen, deren Gegenstand die 
Obstkul tur  ist. Das jtingste Buch dieser Serie ha t  Prof. 
Dr. PAVE GERI~ARD D~ ttAAS, Direktor  des Ins t i tu ts  ftir 
Obstbau und ]3aumschule der Technischell t tochschule 
Hallnover, geschrieben, ul l terst t i tzt  voi1 seineI1 ellgstell 
Mitarbeitern.  Der Titel  dieses 464 Seiten umfassellden 
ulld mi t  zahlreichell z. T. farbigell Abbildungen ausge- 
s ta t te te i i  t la l ldbuches  des Obstbaues besagt,  dab sich 
derVerfasser  nur an jene wendell in6chte, die Obst  ffir 
den Markt  produzieren. Durch diese Zielsetzullg ha t  
DX HAAS Mch selbst eiiie gewisse Beschr/inkung auferlegt. 
Der Selbstversorger- ulld Liebhaber-Obstbau ist  ausge- 
klammert .  Allein die Belange des Marktobstbaues 
stehen zur Diskussioii. Die ebellso sachliche wie kri- 
• auf stafistischen Erhebungen basierellde Dar- 
stellung ist  besonders charakterist isch fiir den Ver- 
fasser uiid seill Buch. 

In  der Einleituiig wird vor allen1 der Begriff , ,Markt- 
obs tbau"  erl/iutert. Dies erfordert eiiie reinliche Schei- 
dung yon der Obstkul tur  des Liebhabers uiid Selbstver- 
sorgers. Der besondere Wer t  der ;Friichte ist  der Grund 
daitir, Obst als Halldelsart ikel  zu betrachten und zu 
verwenden. In  diesem Zusammellhaiig werden die sta- 
t istischen Unterlagen der obstbautreibendeii  L/inder 
uiid die der eigellen Produkt ion ausgewertet. Auf die 
Charakterisf ik der deutschen Anbaiigebiete set b e s o n -  

ders hingewiesen. So kann das Angebo~ dem Verbrauch 
gegeniibergestellt werden. 

I m  zweiten Tell behandel t  der Verf. die Grundlagen 
der Obstproduktion.  Ft ir  jedell, der  Obst  fiir den Markt  
produzierell will, ist  es ebellso wichtig, sich beztiglich 
der llatiirlichell Grundlagell auszukellnen, wie die wirt- 
schaftlichen zu beherrscheii. Zur ersten Gruppe wird 
nicht  IIur Kl ima und Bodell gez~hlt, solldern auch die 
Obstpflanze. Ober sie wird ausfiihrlich alles gesagt, 
ro l l  der Entwicklung des Geh61zes bis zum Stoffwechsel 
der  lagernden Frucht .  DaB in diesem Zusammenhallg 
auf die Notweiidigkei t der Durchffihrung einer Erhal-  
tullgszucht hingewiesen wird, ist  bezeichllend ftir die 
fortschfit t l iche Einstellung des Verfassers. - -  Ftir  alle 
Obstbauer, die in diesem Buch angesprochen werden, 
dtirften die mit  statistischell  ]~rhebungen unterbauten 
Ausftihrungell tiber die wirtschaftlichell Gruiidlagen der 
Obstkul tur  besoiiders wertvoll  sein. Die Lage des ]3e- 
triebes, die Betriebsformen ulld Betriebsgr6Bell und die 
verwendetell  Betr iebsmit tel  silld ebenso behalldelt  wor- 
dell wie die ]3etriebsaufwendungen. Hervorzuheben ist 
der Hinweis des Verfassers auf die verschiedellell M6g- 
l ichkeiten wirtschaftl icher Zusammenschltisse. 

Mit ,,Der Obstbau" ist das nmfangreichste Kapi te l  
dieses Buches fiberschrieben. In  ihm werden alle Grund- 
sXtze behandeIt  ulld MaBnahmen besehrieben, die bei 
der Durchftihrung der Obstkul tur  zu beaehten silld, je- 
doch ausschlieBlich unter  della ]31ickwinkel der Pro- 
duktion ffir dell Markt.  Auf dell ersten hulldert  Seiten 
dieses Kapitels  kalln mall tiber Grunds~tze und MaB- 
llahmen naehlesell, die alle Obstartell  in gteicher Weise 
betreffen. Sie beziehen sich sowohl auf die Neualllage 


