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Vorwort 
Vorliegendes Bueh, das auf Grund von vieljahrigell 

Erfahrungen verfam ist, soll den osterreiehisehen geireide
bauenden Landwirtell als Ratgeber dienen. Es steht Hll11er allem 
Zweifel, dal1 die osterreiehisehe Landwirtsehaft in Bezug auf 
Getreideproduktion noeh viel mehr zu leisten im Stande ist. 
Bei den grol1en Flaehen, die in Osterreieh dem Getreidebau 
zugewiesen sind, lohnt es sieh wohl, diesem Betriebszweig del' 
Landwirtsehaft erhohtes Interesse entgegenzubringen. Jede 
8teigerung des Fltiehenertrages bedeutet ein en ormes Vol k s
verm 0 g e n, weil dureh eine grUL\ere Eigenproduktlon eine 
geringere Einfuhr vom Auslande eintritl. Gelingt es durch 
rationelle Kultur und ganz besonders dureh grol1eres Verst and
nis in Bezug auf die fUr Osterreich besonders wiehiige 80rten
hage den Hektarertrag um 5 q zu sieigern, so wurde das 
bei einer beiliiufigen Anbauflaehe von 1,010.000 ha rund 
5,050.000 q oder bei Zugrundelegung von nllr S 30'- pro 100 kg 
151,500.000 8 ausmaehen. Dieses Ziel erseheint keineswegs 1111-

erreiehbar, wie die ZuehtungserfoIge Pam Il1 0 r s bei den ve1'
edelten Landroggen bewiesen haben; er erzielte namlieh bei dOll 
Landsortenzuehten Mehrertrage von 3·6 bis 6·4 q pro 1 ha. 
Es kommt daher VOl' allem del' Anbau del' riehtigen Sorte 
in Betraeht. Gerade auf diesem Gebieto herrschell abel' zum 
Teil noeh trostlose Zustande. vVenn jemals das Spriehwort 
"Eines sehiekt sieh nieht fUr AIle" Bereehtigung hatte, so 
gilt dies im besonderem Mal1e fUr die Sortenfrage. Dazu 
kommt noeh del' unleidliche und meist miHversiandene Begriff 
des 8amenweehsels, dureh den man in einem Anbaugebiete 
meist eine Unzahl der versehiedcllstell Sorten findet. Kommt 
dann noeh del' angeborene, groHe Fehler des osterreiehers 
dazu, nul' naeh Fremden zu hasehen, sowird del' 80rten,,,i1'r
warr nul' noeh groHer. Hat del' eine odeI' andere Landwirt bei 
Verwendung einer vollig fremden, unpassendell 80rte zl1fiillig 
einmal das Gluck, dal1 ihr das Anbaujahr zllsagt, so wi I'd 
dies gewohnlieh im naehsten odeI' in den niiehsten J ahren 
zum Unheil fUr Viele. Es ersehien uns daher besonders 
wichtig, die Sortenfrage und Sortcnwahl fliT (')sterreieh, wic 
schon aus dem Titel zu ersehen ist, eingehcllder Zll behan-
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deln. Wir wollen noch besonders betonen, dal1 das Buch s'ich 
anf osterreichischen Erfahrungen und Forschungen aufbaut 
und flir den tistel'reichisehen Getreidebaner bestimmt ist. Des
balb wnrden anch die lihlichen, dem Landwirt geHiufigen Sor
ten- und Klimabezeichnungen beibehalten und sortengeographi
sche Benennnngen, die noch mancher Klarung und praziserer 
Fassung bedlirfon, vorlanfig vermieden. 

Dem Verlag sei an dieser Stelle flir die hlibsche Ans
stattnng des Buches und flir das Entgegenkommen, das die 
Verfasser gefundon ha ben, der beste Dank ausgedrlickt. 

Die Verfassel' 
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Einleitung 

Unter den einzelnen Betriebszweigen des Pflanzenbaues 
steht in der Republik Osterreich der Getreidebau, welcher 
den Anbau der Halmfruchte, auch Cerealien genannt, um
fant, an erster Stelle. 

Von den einzelnen Getreidearten, welche bei uns gebaut 
werden, kommen vor aHem die des kalteren Klimas, das sind 
Roggen (Secale cereale), Wei zen (Triticum sativum) , Gerste 
(Hordeum sativum), Hafer (Aveno, sativa), Spelz (Triticum 
Spelta) in Betracht, wahrend von den Getreidenarten des 
warmeren Klimas, zu welchen Reis (Oryza sativa), Mais (Zea 
Mays), Hirse (Panicum miliaceum), Durra (Sorghum 
vulgare), Dochen (Penicillaria spicata), Karakan (Eleusine 
coracana), Tef (Eragrostis abbesinica), Fennich (Setaria 
italic a) gehoren, nur der Mais und die Hirse in den warmer en 
Lagen von Bedeutung sind. 

Wenn wir die allgemeine Verbreitung der Getreidearten 
des kaHeren Klimas in Europa ins Auge fassen, so finden 
wir, dan im hohen Norden in Lappland und Nordrufiland als 
erste Getreideart die Gerste auftritt; daran schlient sich uber 
Schweden, Danemark, Nord- und Siiddeutschland, einschlien· 
lich der Alpenlander in einem breiten Gurtel der Anbau von 
Hafer und Roggen. In gunstigen klimatischen Lagen wird von 
Sudschweden beginnend und nach Suden zunehmend, beson
ders in Mitteldeutschland, Siiddeutschland nnd Osterreich auf 
den besseren BOden vVeizen gebaut, wahrend der Roggen sich 
auf die leichteren Bodenlagen beschrankt. In den warmeren, 
zur Trockenheit, neigenden Lagen tritt noch im ostlichen und 
siidlichen Osterreich der Mais nnd die Hirse hinzu. 

EntsprecheIld dieser Verbreitung del' Getreidearten von 
Norden nach Suden zeigt sich in Ost8rreich, wo die LaniIwirtc 
schaftsbetriebe von den ebonon und Hugellandslagen bis in 
die hohen Gebirgslagen himlufsteigen, eine mit der Abnahme 
del' 'l'emperatur in den Hohen}agen im Zusammenbang 

Pammer-Hanni'nger, Geheidehau 
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stehende Verteilung del' Getreidearten. In den hohen und 
hoehsten Gebirgslagen, wo infolge des rauhen Klimas alm
liehe VerhliJtnisse wie in den nordliehen Landern vorliegen, 
wird Gerste, Hafer und Spelz und vom Roggen die Sommer
form, das ist Sommerroggen gebaut. In den mittleren Lagen, 
insbesonders den Waldlagen tritt an Stelle des Sommerroggens 
del' Winterroggen nebst Hafer- und < Gerstenbau, wahrend in 
den Ebenen und Hiigellandslagen samtliehe Getreidearten ver
treten sind, wobei jedoeh wieder auf den besseren BOden del' 
Weizen und auf den leiehteren del' Roggen die vorherrsehende 
Getreidefrueht bildet. 

Naeh den statistisehen Angaben des Bundesministeriums 
fUr Land- und Forstwirtsehaft del' Republik 6sterreich wUJrde 
im Jahre 1922 von del' Gesamtaekerflaehe, die 1,877.125 Hek
tar betrug, 1,009.520 Hektar, also rund 54%, mit Getreide be
baut, wahrend auf den Aekerfutterbau (Klee und Egart
wieElen) eine Flache von 495.552 Hektar, das ist 26% und 
auf < die iibrigen Feldfriichte 372.053 Hektar, mithin 20% 
entfielen. 

Del' natiirlichen Lage nach treten uns nun in Oster
reich zwei Hauptproduktionsgebiete entgegen. Es sind dies: 

1. das zu beiden Seilen der Donau sich ausdehnende 
Flaeh- und Hiigellandgehiet del' Bundeslander Niederosterrieh, 
Oberosterreich, Wien und das Burgenland; 

2. das Alpengebiet, welches die Bunde slander Steier
mark, Karnten und SalzDurg, ferner Tirol und Vorarlh(~rg 
umfant. 

In den erstgenannten Flach- und Hiigellandsgebieten 
betrug im Jahre 1922 die Gesamtaekerflaehe 1,421.482 Hektar, 
wovon wieder 55'8% dem Getreidebau, 19'4% dem Aekerfutter
bau und 24'85"0 den sonstigen Feldfriiehten gewidmet waren; 
im Alpengehiete hingegen hetrug die Gesamtackerfliiehe 
455.643 Hektar, wovon 47'6% auf den Getreidebau, 48'4% auf 
den Feldfutterhau und 4% auf die sonstigen Feldfriiehte 
entfielen. Da wesentliehe Untersehiede bei den Anbau
flaehen innerhalh einer langeren Reihe von Jahren kaum 
einzutreten pflegen, so kann man annehmen, dan sieh auf lange 
Zeit hinaus kaum namhafte Versehiebungen in dem Verhlilt
nis vom Getreidebau zum Futterbau und sonstigen Feld
friiehten ergeben und dan mithin in heiden Gebieten del' Ge
treidehau von gronter Bedeutung bleihen diirfte. Auffallend 
ist nUl', dan dem Ackerfutterbau im Flaeh- und Hiigellands-
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gebiete nur 19'4%, im Alpengebiete hingegen 48'4% der Acker
flache infolge der Egartwirtschaft gewidmet sind. Dieses starke 
Dberwiegen des Ackerfutterbaues im Alpengebiete, wobei die 
Wiesen in der obigen Zusammenstellung als dauernde Futter
flachen nicht einbezogen sind, gab in den dortigen landwirt
schaftlichen Kreisen vor etwa 40 bis 50 J ahren Anla.G zu 
einer Bewegung, die sich gegen die Beibehaltung des I Getreide
baues richtete und an des sen Stelle den Anbau von Futter
pflanzen fordede. Dabei beschrankte man sich nicht auf die 
Alpenlander allein, wo infolge der Graswuchsigkeit des Bo
dens gunstige Bedingungen fUr den Futterbau vorliegen, son
dern man propagierte sogar das Auflassen des Getreidebaues 
in den Hugellands- und Flachlandslagen, wo doch das ,Ge
treide gute nattirliche Bedingungen fUr sein Gedeihen vor
findet und die hanptsachlichste Feldfrucht bildet. Dieser 
Dbereifer der sogenannien Apostel des Futterbaues zeigte 
allerdings von einer Untersehatzung der betriebswirtschaft
lichen Verhaltnisse in unserer Landwirtsehaft und der Be~ 

deutung des Fruchtwechsels, bei dem gerade das Getreide die 
grofite Rolle spielt. Das Ziel jedes Landwirtsehaftsbetriebes 
ist doch die volle Allsnutzung der vorhandenen Aekerflaehen 
durch Kulturpflanzen, die den versehiedenen Bedurfnissen in 
der "\Virtschaft Reehnung tragen. Selbstverstandlich sollen 
nur solehe Kulturpflanzen in Betracht kommen, fur die in 
der jeweiligen Lage die best en Kultnrbedingungcn vorliegen. 
Dort, wo Futterpflanzen sicher gedeihen, wird man ihren An
bau bevorzugen, wo aber Halmfruchte (Getreide), Wurzel
gewachse (Ruben, Kartoffeln) oder Blattgewaehse (Klee und 
Hulsenfruehte) oder Handelspflanzen dureh die Sicherheit 
ihres Ertrages am Platze sind, wird man diese berucksichtigen. 
In den Hugellands- und Flachlandslagen, wo die klimatisehen 
und BodenverhaItnisse eine gronere Auswahl unter den Kultur
pflanzen zulassen und eine rationelle Bodenbearbeitung ohne 
Schwierigkeiten durchfUhrbar ist, hat sich aus diesem Grunde 
an Stelle der extensiven Dreifelderwirtschaft, die eigentl1eh 
nur einen in zwei aufeinanderfolgcnden J ahren stattfindenden 
Getreidebau mit Braehe im dritten .Jahre vorsieht, zum gro
nen Teil die Fruchtwechselwirtschaft eingebtirgert, die bei 
einer richtigen Aufeinanderfolge von Halmfrlichten, Blatt
pflanzen und Wurzelgewaehse, guie Ertrage siehert. Als Blatt
pflanzen werden die Kleeartcn benUtzt, die als Tiefwnrzler 
Troekenperioden, die in diesen Lagen sich oftmals einzu-

1* 
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stell en pflegen, iiberwinden und doch gute Futterertrage lie
fern. Zudem kommt noch, da.B durch die bodenbeschattende 
Wirkung der Kleearten das Unkraut unterdriickt 'und dem 
nachfolgenden Getreide ein unkrautfreier Acker geboten wird, 
ein Umstand, der von gro.Bter ·Wichtigkeit ist, weil das Un
kraut der gr5.Bte Feind des Getreides ist. Weiterhin tritt abel' 
nebst del' bodenverbessernden Wirkung noch cine Bereiche
rung des Bodens an Stickstoff durch die stickstoffsarnmelnde 
Wirkung . der Kleepflanzen ein, die demnachfolgenden Ge
treide den zu seinem Gedeihen notwendigen Stickstoffvorrat 
sichert. Aus diesen Ausfiihrungen ersehenwir also, da.B del' 
Getreide- und Futterbau in den Flach- und HiigeUandslagen 
keineswegs Betriebszweige sind, die' sich gegenseitig aus
schlie.Ben'. Es ist vielmehr das Gegenteil der Fall: Getreiae
und Futterbau sind aufeinander angewiesen und alle Bestre
bungen, welche einseitig das Aufgeben des GetreidebauesfoT
dern, konnen keineswegs' als zutreffend und im Interesse 
nnserer Landwirtschaft angesehen werden. Aber auch in den 
Alpenlagen besteht ein ahnlicher Zusammenhangzwischen Ge
treide~ und Futterbau. Dort kommt in den iiblichen Egartbau 
del' . Egartwiese dieselbe Funktion zu, wie dem Klee im Flach
lande; abel" selbstverstandlich nur dann, wenn durch Aus
sa at einer Samenmischung eine sogenannte Kunstegartwiese 
(Wechselwiese) geschaffen wird, die durch ihren geschlosse~ 
nen und uppigen Bestand an Futtcrpflanzen (Gras- und Klel~
arten) den Boden beschattet unddas Unkraut unterdriickt, 
bezw. nicht aufkommen iafit .. Wo jedoch nur Naturegartwiesen 
vorliegen, die sich durch natiirliche Berasung bilden, wild 
das Unkraut geniuezu geziichtet, s'o da.B das folgende Getreide 
auf cinen total verunkrauteten Acker zu stehen kommt und 
mindereEr:trage gibt. Es war in solcheri Fallen dann nur zu 
begreiflich, da.B die schon friiher erwahnte Propaganda gegen 
den Getreidebau in del' landwirtschaftlichen Bevolkerung An
klarig fand, der Getreidebau aufgelassen und die Naturegart
wiesen einfaeh dauernd als Futterschlag Hegen gelassen WUl"

den. Die Wirkung dieser Ma.Bnahme au.Berte sich abet bald' in 
einet keineswegs fur den Futterbau gtinstigen Weise. Die gl~
ringeDurchltiftungdes Bodens durch die nicht mehr statt
firidfmde Ackerung und die iibermafiige NassB infolge del' 
viel.en Niederschlage, bewirkte eine Versauerung des Bodens, 
diB zur Folge hatte, dan sich alsbaldminderwertige GrasElr 
eiristellten und die' nunmehr dauer'nden Wiesen gingen in den 
Ertrag:en zuriick. Oftmals sanken sie zu einmahdigen Wiesen 
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herab. Eine Hebung der Futterproduktion im allgemeinen und 
schon gar eine solche pro FHicheneinheit fand nicht statt und 
Getreide gab es wenig in del' Wirtschaft. 

Es mun nun als erfreulich bezeichnet werden, dail sich 
gerade in den letzten 10 Jahren viele Landwirte wieder dem 
Getreidebau und damit dem Egartbau, zugewendet haben und 
sich die Erkenntnis von der Wichtigkeit eines der Wirtschaft 
angepa£ten Getreidebaues in den Gebirgslagen durchgesetzt 
hat. Das Getreide ist immerhin von samtlichen Kulturpflanzen 
fUr die klimatischen Verhaltnisse des Alpengebietes eine del' 
wichtigsten Kulturpflanzen, weil es verhaltnismafiig geringe 
Anspriiche an den Boden und das Klima stellt, nicht viel 
Kulturarbeit beansprucht, in der Egartwirtschaft den notwen
digen Fruchtwechsel ermoglicht und au£erdem als wichtigstes 
Nahrungsmittel in Betracht kommt. Zudem ist zu erwagen, 
dal1 das Getreide das notwendige Stroh zur Einstreu fUr das 
Vieh und fUr die Stallmisterzeugung liefert und \:mdlich, dail 
das Abfallgetreide ein ausgezeichnetes Kraftfuttermiftel fUr 
die Fiitterung derTiere, besonders des Jungviehs abgibt. Ein 
Gelingen des Getreidebaues, ohne den Futterbau zu schadigen, 
wird aber ohneweiters zutreffen, wenn bei der Egartwirtschaft 
statt der iiblichen Naturegartwiese eine Kunstegartwiese zur 
Anlage kommt. 

An der Verteilung der Kulturpflanzen in dem seit vielen 
J ahrzehnten und selbst J ahrhunderten geiibton Ausma£e wird 
kaum geriittelt werden konnen. Die mitgeteilten statistischen 
Daten beweisen, dail der Getreidebau trotz aller Anfeindungen, 
welch en er speziell in osterreich ausgesetzt war, dennoch die 
Halfte der gesamten ACKerflache einnimmt und die Grundlage 
unserer Landwirtschaft bildet. 

Auch die jiingsten statistischen Anbaudaten des Bundes
ministeriums fUr Land- und Forstwirtschaft vom Jahre 1926 
bestatigen dies. Wi~ bringen diese Daten nachstehend, weil be
kanntlich wah rend des Krieges und namentlich In der Nach
kriegszeit von den landwirtschaftlichen Hauptkorporationon 
(Landwirtschaftskammern und Landeskulturraten) die Ein
biirgerung de:;; Kunstfutterbaues sehr intensiv und in erfolg
reicher Weise gefordert wurde und wei 1 sie wieder geeignet 
sind, die friihere Behauptung, dan sich Geireideban und Futter
bau nicht gegenseitig ausschlie£en, sondern vielmehr erg an
zen, bestatigen. Denn ganz bedeutend ist, wie aus der folgen
den Zusammenstellung hervorgeht, wieder del' Prozentsatz an 
Getreideflache selbst in del' Gruppe der Alpenlander infolge 
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des Kunstegartbaues, der einen zwei- bis dreijahrigen Ge
treidebau in der Fruchtfolge notwendig macht und in der 
Gruppe der sogenannten Flach- und Hugellandslagen, kann 
sogar eine Zunahme an Getreidebau festgestellt werden, 

Alpenlander 
8teiermark 
Karnten • 
Salzburg. 
Vorarlberg 

Flach- und Hiigellands-Lander 

Getreidebaufliiche Ofo 

52'0 
51'5 
37'8 
24'0 

Futlerbaufliiche 0/0 

30'4 
37'0 
64'8 
52'5 

Niederosterreich 59'8 18'4 
Wien 59'4 18'7 
Oberosterreich , 66'5 17'9 
Burgenland, ' , 64'7 17'4 

Bei dem grofien Anteil an Getreidebauflache ist es daher 
notwendig und von granter Wichtigkeit, schon im Interesse der 
Versorgung unserer Bevolkerung mit Brotfrucht auf die He
bung der Getreideproduktion hinzuwirken, Dabei mufi aber 
an dem Ziele festgehalten werden, bei maglichster Steigerung 
der Produktion pro Flacheneinheit auch auf die Sicherheit 
der Ertrage das Augenmerk zu richten, ein Umstand, der 
leider oft zu wenig beachtet wird und haufig die Unrentabili
tat des Getreiaebaues zur Folge hat. 



A. Allgemeiner Teil 
Botanische Beschreibung 

Die Getreidearten gehoren in die Gruppe der Graser 
(Gramineen) . 

a) Die W u r z e 1. Die Wurzeln der Getreidepflanze 
sind so beschaffen wie die der tibrigen Graser. Sie weisen nur 
Faserwurzeln auf, die sich nach allen Richtungen hin ver
zweigen. Jede Wurzel oesitzt die sogenannte Wurzelhaube, 
welche der Wurzel bei der Durchbohrung des Bodens zum 
Schutze dient. Der Zweck der Wurzeln ist die Befestigung, 
die Wasserversorgung und die N ahrungsbeschaffung. Hiebei 
spielen die etwa 2 mm oberhalb der Wurzelspitze langs der 
Wurzel stehenden Wurzelhaare eine Hauptrolle. Sie bilden 
eincn dichten Haarpelz, der mit den feinsten Bodenteilchen 
verwachsen ist. An den aUeren Wurzeln findet man keine 
Wurzelhaare, denn sie sterben an solchen abo Sie sind also 
nur ein Gebilde der jtingeren Wurzeln. Nicht zu verwechseln 
mit diesen Wurzeln sind die bei manchen Grasern vorhan
denen Scheinwurzeln oder Rhyzome, wie sie zum Beispiel 
bei der Quecke (Agropyrum replins) vorkommcn. Es sind dies 
nnterirdische Stengel. An den Rhyzomen fehlen die Wurzel
haare und die Wurzelhaube, dagegen finden sich an ihnen 
scheidenformige Niederblatter, wie sie an Wurzeln niemals 
vorkommen. 

b) D e r S ten gel. Der Stengel ftihrt bei der Getreide
pflanze die Bezeichnung Halm. Man spricht daher von Halm
frucht. Der Halm ist mit Ausnahme jenes des Maises innen 
hohl und durch eine Anzahl von Knoten gegliedert. Diese 
Knoten bilden eine Querwand. Ubrigends weisen nur die so
genannten Stissgraser Halmknoten auf, die Sauergraser da
gegen nicht. Die Getreidearien gehorcn jedoch durchwegs zu 
den Stillgrasern. Ihr Stengel, namentlich der des Maises, ist 
sehr zuckerhaltig. Der Zweck des HaImes ist der, Blatter 
Bltiten und Frtichte zu hagen. 
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c) D as B I a t t. Das Blatt besteht aus der Blattseheide 
und aus der Blattspreite. Erstere ist der untere TeTl des Blat
tes und umgibt den Stengel meist so, dan sie sehlitzartig der 
Lange naeh geoffnet ist. Der Schlitz kann ganz offen oder 
aueh von den beiden Blattseheidenrandern iiberdeekt sein. Die 
Blattseheide verstarkt den Halm, sehiitzt dadureh gegen Wind
brueh und ebenso die sieh innerhalb. des Blattes emporsehie
bende .Ahre bezw. Ripse vor Frost und sonstigen ungiinstigen 
Einflii£en. 

Am unteren Ende derBlattseheide sitzt der Blattknoten, 
der sieh mit dem Blatt yom Halm abstreifen lant. Der Blatt
knoten tragt ebenfalls viel zur Festigkeit des HaImes beL 

Die Blattspreite ist jener Teil des Blattes; der sieh ge
wohnlieh spitzwinkelig YOm Halm abbiegt. Die' Spreite Lst 

: 

Blatthliutchen a b c d Bltttlijhrchen 

Abb.l. UnterscheidUngsmerkmale der jungen Pflanzen 
a) Hafer, stehkragenahnliches Blatthautchen, kein Blattrohrchen; b) Roggen, kleine. 
Blattrohrchen.; c) Weizen, groBe Blattrohrchen, jedoch nicht den Stengel iibergreifend; 

d) Gerste, sichel!ormige, groBe Blattrohrchen, den Stengel iibergreifend 

linealf5rmig, lauft jedoeh am Ende spitz .. zu. Es ist dies das 
Blatt im gew5hnlichen Sprachgebrauch. 

Die Blattspreite hat in erster Liniebiologisch-chemische 
Aufgaben zu erfiillen. (Kohlensaure~Assimilation.) An der 
Stelle, wo die Blattscheide in die Blattspreite iibergeht, zeigen 
sieh bei den verschiedenen Getreidearten verschieden groHe 
und versehieden geformte weiHgefarbte Gebilde, zu den en das 
Bll;ttthautchen . und die sogenannten Bll;ttt5hrehen geh5ren. 
Beide stellen ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der jungen 
Getreidepflanzen dar (Abb. 1). 

d) Die Bliite und der Bliitenstand. Unsere 
Getreidearten haben zwei versehiedene Bliitenstande, namlieh 
die .Ahre und die Rispe. 

Die .Ahre besteht darin, dan an einer Spindel die Ahrehen 
ohne Stil sitzen. Solehe .Ahren haben zum Beispiel Roggen, 
rI ____ L _ ____ ...1 "tl:T~':~_ ...... 
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Die Rispe ist botanisch eine zusammengesetzte Traube, 
d. h. es find en sich an der Hauptachse des Blutenstandes ein, 
fache Trauben, also Spindeln, an den en gestielte Ahrchen 
sit zen, zum Beispiel Hafer 1,lnd Hirse. Beim Mais sind 
Rispen an der Spitze, Ahren an der Seite der Stengel 
(Kolben). Jedes Ahrchen besteht wiederum aus mehreren Bliit
chen, von denen manche befruchtungsfahig, manche aber 
unfruchtbar (steril) sind. Am unteren Teil des Ahrchens sltzen 
die 'zwei Hullspelzen, jedesBlutchen hat wieder eine aufiere 
und innere Elutenspel.ze, welche. auch als Deckspelzen bezeich
net werden. Wrlhrend die Hullspelzen unbegrannt sind, haben 
die auneren Spelzenhaufig Grannen. < Diese Deck- oder Bliiten
spelzen zeigen auch deutlich einen Mittelnerv. Am untersten 
Teil jedes Elutchens sitzen die zwei sogenannten Schuppchen 
(Lodicolae), die zur Zeit der Elute stark anschwellen und da
durch ein Auseinanderweichen der Deckspelzen bewirken 
(Abb. 2, 3). 

1m allgemeinen 
Ahre in der Mitte 
Gipfelahrchen. 

erfolgt der Beginn der Bliite bei der 
derselben, bei den Rispen an den 

~
* 

--' ... i}BI 
. -.a. 

. ···H 

Abb. 2. Ahrehen des 
Weizens. vierbliitig, 

drei fruehtbaI' 
H Hiillspelzen 

(Klappen) 
a'auJlere I Bliiten· 

, i inn8re spelze 
(Deckspelze) 

1 erstes BHitchen 
(fruchtbar) 

2 zweites Bliitchen 
(fruchtbar) 

3 driltes Bliilchen 
(truohtbar) 

4 viertes Bliitchell 
(uufruchtbur) 

a 

- b 

c 

f 
d 

• 
Abb. 3. Ahrchen des Hafers. 
Zwei- bis dreibltitig, eins bis 
drei fruchtbar. Das lnnenkorn 
entwickelt sich nul' bei 1minchen 

SOTten 
a) Rispenstielehen; b) Frueht· 
knoton; c) Hiillspelze, wird 
Spreu ; J). wird ~auplkQl'Il; 
e) wird Innenkorn; n wird 

Nebenkorn 

e) Die F r u c h t. Das Getreidekorn ist eine Schliefifrucht. 
Wir unterscheiden hiebei nackte und bespelzte Fruchte. 

Eine nackte Frucht haben zum Beispiel der Roggen, der 
sogenannte Nacktweizen und der Mais. Die Hull- und Deckspel
zen bleiben beim Dreschen im Stroh und die Korner fallen 
nackt aus den Spelzen. 
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Zu den bespelzten Friiehten gehoren: die Gerste, der 
Hafer und der Spelzweizen. Beim Dresehen fallen die Korner 
nieht aus den Spelzen, sondern bleiben von diesen umsehlossen. 

Der Spelzweizen bleibt nieht allein in den Bliitenspelzen, 
sondern aueh in den Hiillspelzen, das heiilt er zerfallt beim 
Dresehen in seine Ahrehen. 

Die Entwicklung der Getreidepflanze von der 
Keimung bis zur Reife 

1. Der anatomische Bau der Getreidefrucht 
Das Samenkorn der Getreidearten ist eine Frueht. Sie 

besteht aus demKeimling, dem Mehlkorper und der Sehale. 
Der J(eimling, aueh Embryo genannt, setzt sieh aus dem 
Wiirzelehen (radicola), dem Stengelehen (hypocotyl) und dem 
Knospehen (plumula) zusammen und zeigt somit im jugend
lichen Zustand die Anlage der Pflanze. Unmittelbar am Keim
ling gegen den Mehlkorper zu anliegend befindet sieh das soge
nannte Sehildehen, welches sowohl den Mehlkorper als auen 
die Klebersehiehte beriihrt und mit sehlauehahnliehen Saug
zellen ausgeriistet ist. 

Den grofiten Teil in der Getreidefrueht nimmt der Me:hl
korper ein, der wiederum von der sogenannten Klebersehiehte 
oder Aleuronsehiehte eingesehlossen wird. Mehlkorper und 
Klebersehiehte zusammen bezeiehnet man aueh als Endosperm. 
1m Endospern sind die Nahrstoffe flir den Keim1ing enthalten 
und dienen zur Ernahrung desselben bis er zur selbststandigen 
Pflanze herangewaehsen ist, das heiilt bis er das erste griine 
Blattehen ausgebildet hat. 

1m Mehlkorper sind hauptsaehlieh Starke und Fett, in 
der Klebersehiehte dagegen hauptsaehlieh Eiweis und Mineral
stoffe enthalten. 

Keimling und Endosperm sind zum Sehutze gegen aufiere 
Einfliisse von der Sehale umgeben, welehe bei den Spelz
friiehten noeh dureh die Spelzen verstarkt wird. (Hafer und 
Gerste.) 

2. Die Keimung 

Damit das Saatkorn keimen kann, bedarf es des Wassers, 
der Warme und des Sauerstoffes, somit aueh des Zutrittes 
der Luft. 
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D a s Was s e r: Es dient einerseits als direktes Losungs
mittel fUr jene Reservestoffe des Endosperms, die im Wasser 
lOslich sind, andererseits in Verbindung mit -Enzymen zur 
Losung jener Stoffe des Endosperms, die im Wasser nicht 
direkt lOslich sind, ferner als Transportmittel fUr die gelOsten 
Stoffe zu den Orten des Verbrauches und endlich als Bau
stoff fUr die Pflanze selbst. Die Wasseraufnahme geschieht 
im Wege der Quellung. Die Wichtigkeit des Wassers gent 
deutlich daraus hervor, dan das trockene Saatgut 12 bis 15%, 
das junge Pflanzchen hingegen 90% Wasser enthalt. 

Die War me: Die Warme beeinflufit die Keimung in 
der Weise, dan sowohl unterhalb als auch oberhalb einer 
gewissen Temperaturgrenze die Keimung nicht mehr stattfinden 
kann. Die unterste Grenze nennt man Minimum, die oberste 
Maximum und jene Temperatur, wo die Keimung am besten 
stattfindet, heifit Optimum. 

Bei den Getreidearten sind diese Temperaturen \yie folgt: 

Minimum Maximum Optimum 

Roggen: 2 30 25 
,Veizen: 3-4 32 25 
Gerste: 3-4 30 20 
Hafer: 4-5 30 25 
Mais: 8-10 40 32-35 

Wahrend der Keimzeit befindet sich die Warme gewohn
lich in den oberst en Bodenschichten, in den en das Saatgut zu 
liegen kommt, im Optimum. Durch die vom Boden aufgenom
menen Sonnenstrahlen zeigt dieser wesentlich hohere Tempera
turen, als dies zu gleicher Zeit bei der Luft del' Fall ist. 
Wiihrend zum Beispiel im Frtihjahre um die Mittagszeit eine 
Temperatur der Luft von etwa 16 Grad herrscht, zeigt das 
Thermometer in den obersten Bodenschichten eine solche von 
:r.irka 25 Grad. 1m Verlanfe del' Keimung bildet die Pflanze 
selbst auch Warme. Infolge der Temperaturnnterschiede zwi
schen Boden- und Lnftwarme einerseits und den Wechsel 
zwischen Tag und Nacht andererseits, ergeben sich Tempera
tnrschwankungen, die, wie Prof. Dr. v. Lie ben be r g nach
gewiesen hat, fUr die Keimung keineswegs nachteilig sind, 
sondern vielmehr von V orteil. Es ist ans diesem Grunde das 
Frtihjahr und der Herbst, wo diese Schwankungen starker 
sind, fUr den Anbau weitaus gtinstiger als das Spatfruhjahr 
oder der Sommer. In del' Samenkontrolle wird diese Beob
achtung insofern verwertet, als bei den Keimfiihigkeltsprufun-
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nicht in der unmittelbaren Umgebung desselben ansammlen 
soH, weil dadurch der Zutritt des Sauerstoffes behindert wird. 

Flir die Praxis ergibt sich daraus die Wichtigkeit einer 
guten Durchliiftung des Bodens .. 

3. Umsetzungen wahrend der Keimung 

a) Die s tic k s t 0 f f rei enS t 0 f f e. Die stickstoff
freien Stoffe sind besonders als Starke, Zucker, Fett und 
Cellulose vorhanden. Die gro£te Menge von diesen Stoffen 
ist im Wasser unlOslich und kann erst mit Hilfe von 
sogenannten Enzymen unter Wasseraufnahme inlOsliche 
Formen tibergeflihrt und dann transportiert werden. Der 
Hauptbestandteil des Endosperms, .die Starke, wird durch die 
2 Enzyme Diastase und Maltase in Traubenzucker tiberge£tihrt 
und auf d.iese Weise loslich gemacht. 

Del' Traubenzucker (Glukose) ist tiberhaupt del' Haupt
bestandteil flir die Ernahrung des Keimlings. 

Die als Reservestoffe aufgespeicherten Fette und Ole des 
Samens werden durch fettspaItende Enzyme, Lipasen genannt, 
in 1hre loslichen Bestandteile, namlieh in Glycerin nnd freie 
Fettsauren zerlegt. . . 

b) Die s tic k s t 0 f f h a I t i g enS nbs tan zen. Die 
stiekstoffhaltigen Bestandteile des Kornes bestehen aus dem 
hochmolekularen Biweiflkorper "Protein". Da diesel' Eiweifl
korper im' Wasser ebenfalls unloslieh ist, wird er dureh. 
eigene Enzyme "Pro teas en" erst lOslich gemacht und in ein
fachere Verbindungen gespaIten. Auf diese 'Weise entstehen als 
leiehtlosliehe Abbauprodukte ans dem' Protein naeh verschie
denen ZwischenprcJdukten schlie£lieh diesogenannten Amide, 
die aneh im Keimling in gro£er Menge vorhanden sind. 

c) Die Min era 1st 0 f £ e. Die bei del' Reimung erfol
genden Umsetzungen und Substanzbildungen konnen nur bei 
Anwesenheit del' notwendigen Mineralstoffe VOl' sieh gehen. 
Sichel' ist, dan die Mineralstoffe hiebei eine bedeutende Rolle 
zu spiel en haben, jedoeh ist deren eigentlicher Anteil. an del' 
Keimung del' zeit Hoch nieht genau bekannt. 

d) Die S tim n 1 a t ion. In, den letzfen ,J ahren 
hat die Stimulation, das ist die keimfOrdernde Wirkung 
verschiedener Substanzen, viel von sich reelen gemacht. 
In einzelnen Fallen solI nicht nul' eine keimfordernde 
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Wirkung aUein, sondern auch eine Ertragssteigerung 
von 20 - 30% durch solche Stimulationen beWirkt 
)Vor-den sein (P 0 p 0 f f). Die Stimulation besteht darin, daE das 
Saatgut eine genaue vorgeschriebene Zeit in eine bestimmte 
zusammengesetzte Losung gebracht wird, welche eine Reiz
wirkung auf dieses ausuben solI. Es sind hauptsachlich 
Losungen 'verschiedener Salze von: Mangan, Magnesium, 
Natrium, Calcium, Eisen, Quecksilber, ferner Alkohol, Ather 
lind so weiter. 

In der landwirtschaftlichen Praxis wurden jedoch durch
schlagende Erfolge bisher nicht erzielt und es muss en daher 
diesbezuglich erst weitere Forschungen und Versuchsergeb
hisse abgewartet werden. 

e) K e i n m u n g s z e r s tor end e Sub s tan zen. 
Hierher gehoren aUe Sauren, die Alkalien undder Atz
kalk. Desgleichen wirken chlorhaltige Salze, zum Beispiel 
Kalirohsalz auf die Keimung schadlich. Fur die landwirt~ 
schaftliche Praxis ergibt sich daraus der wichtige SchluE, daE 
derartig wirkende Substanzen nicht zugleich mit der Aussaat 
gegeben werden durfen. Bekannt ist zum Beispiel, dan Kalk
stickstoff mindestens 8 Tage vor dem Anbau in den Boden 
kommen muE, urn die schadliche Wirkung einer eventuellen 
Dicyanamydbildung zu vermeiden. 

4. Die Bewurzelung 
Durch die Wasseraufnahme bei der Keimung quillt das 

Wurzelchen stark an und durchbricht zuerst die Samenschale. 
Erst spater erscheint die Spitze des Knospchens (Halmchens). 

Die bei der Keimung erscheinenden Wurzeln, die man 
auch Keimwurzeln nennt und deren Zahl bei den verschiedenen 
Getreidearten, eine ganz bestimmte ist, haben die Aufgabe, 
znnachst die junge Pflanze im Boden zu befestigen und sie 
mit Wasser und Nahrung zu versorgen. Letzterem Zweck dienen 
ganz besonders die etwa 2 mm oberhalb der Wurzelspitze 
anhaftenden Wurzelhaare. Die Wurzelspitze selbst ist mit 
einem verstarkten ZeUengewebe besetzt und ist frei von 
Wurzelhaaren; sie dient vielmehr flir das Tiefenwachstum. Die 
Wurzelhaare sind mit den feinsten Bodenteilchen verwachsen 
und so in der Lage, das Bodenwasser im hohen MaEe aus
zunutzen. Solcherart ist ein Wasserentzug bei Sandbi::iden bis 
auf einen Rest von 1·5%" bei Lehmboden b~s 8% und bei Ton
boden bis 12 % moglich. 
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Die Keimwurzeln kommen' abel' fUr die Ernahrung del' 
jungen Pflanze nicht lange in Betracht. Es bilden .sich viel
mehr schon nach wenigen W ochen vom erst en Halmknoten 
aus im Boden sogenannte Adventivwurzeln, die als Kronen
wurzeln bezeichnet werden; die Keimwurzel selbst sterben 
sodann abo Durch die Kronenwurzeln wird nunmehr die Be-

Abb. 4.* Bewurzelung und Bestockung des Orig. Pammer-Rannin
gers Edelhofer Winter roggen im ·Winter 

Im allgemeinen krilftigere Entwicklung und Bestockung, sowie 
reichlichere Bewurzelung des einheimischen Zuchtroggens gegen 

den fremdlilndi sehen Roggen (Petkuser, Abb. 5) 

festigung del' Pflanze erhOht und ihr Bereich fUr die Nah
rungs- und W assera ufnahme wesentlich vergro.Eert. . Ent
wicke In sich solche Adventivwurzeln aus einem Halmknoten 
libel' del' Erde, so spricht man von Luftwurzeln. (Siehe Mais!) 

Die Kronenwurzeln verzweigen sich au.Eerordentlich 
stark und verb!"eiten sich hauptsachlich in del' Ackerkrumme 

* Die mit einem Sternchen bezeiehneten Bilder sind Orig.-Photo
graphien des Landwirtschaftslehrers Peter Wi e s e r aus Edelhof. 
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(Flachwurzler),einzelne dringen selbst bis in eineTiefe von 
2 m hinab. Letztere habenden Zweck, dasWasser aus tiefen 
Schichten . der Pflanze zuzufilhren. (Besonders wichtig · bei 
Trockenperioden!) (Abb. · 4 und 5.) 

5. Die Bestockung 

Unter Bestockung, im Volksmund auch "Zusetzen" ge
nannt, versteht man die Eigenschaft del' Getreidearten, aus dem 

Abb. 5.' Bewurzelung und Bestockung des Petkuser 
. Roggens im Waldviertel (Winte.r) 

ersten Halmknoten 
mehrere Halme (Ach
sen) zu bilden. 

Die Starke del' 
Bestockung hangt 
sehr wesentlich von 
nachstehenden Mo
menten ab: 

a) von del' inne
ren Anlage, die 
schon im Sam en
korn vorgebildet ist, 
mithin eine Sorten
eigentllmlichkeit dar
steUt; 

b) von del' Licht
einwirkung inso
ferne, als das Licht 
eine Verktirznng 
del' Stengelglieder 
zur Folge hat. In 
die verktirzten P tlan-
zenteile stromen 

abel' die Nahrstoffe zusammen, die dann ein Hervortreiben 
nener Sprone bewirken; 

c) vom Standraum, und zwar in del' Weise, dan Pflan
zen mit einem groneren Standr,!-nm sich in del' Regel star.ker 
bestocken; 

dJ von del' Anbanzeit. ,Ein friiherer Anbau begtinstigt 
eine stark ere Besiockung.Dies gilt ui1m.entlich fill' die 
Herbstsaat. 

e) endlich vom Ernahruugszustand des Bodens. Na;hr
stoffreichere· BOden bewirken eine starkere Bestockung. 
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1m allgemeinen ist fUr die landwirtschaftliche Praxis in 
6sterreich nur eine Bestockung von 3 bis 5 Achsen erwtinscht. 
Stark bestockte Pflanzen benotigen unverhiiJtnismailig viel 
Wasser, neigen zur Spatreife, leiden bei trockener Witte rung 
bedeutend starker, liefern haufig Nachtriebe mit ungleicher 
Reife und kleinerem Korn und begtinstigen sehr die Verbrei
tung des Mutterkornes (Roggens) und der Fritfliege (Hafer). 

6. Das Schof3en 

1m Frtijahre beginnen sich die zwischen den Halrn
knoten gelegenen Gewebepartien durch Wachstum zu strecken, 
so dail die einzelnen Knoten immer we iter und weiter ausein
anderrtickcn. Gleichzeitig wird die im Inneren befindliche 
Ahre nach oben geschoben. Bei Wintergetreide ist die Ahre 
schon im Herbste nach vollendeter Bestocknng in einer Grone 
von etwa 1 mm vorhandcn. 

Vom eigentlichem Schoilen spricht man in der Praxis erst 
dann, wenn die Ahre beziehungsweise Rispe erscheint. Die ein
zelnen Halmglieder' nehmen in ihrer Lange von unten nach 
obcn zu, in der Starke jedoch abo Wiihrend der Dauer des 
Schoilens findet ununterbrochen die Ansbildung der Ahre be
ziehungsweise Rispe statt und ist am Schlun des Schoilens, 
also bei Vollcndung des obersten Halmgliedes auch fertig. 

Das mehr oder weniger rasche oder langsame Schonen, 
Frtih- oder Spatschoilen ist zum groilten 'reil Sorteneigenttim
lichkeit. Wichtig fUr unsere Gebiete sind znmeist Frtih- und 
gleichmailig schoilende Getreidesorten. 

7. Das Bliihen 

Die Bliiten der Gelreidearlcn sind mit Ausnahme jener 
des Maises, zwittrig, das heiilt, es si.nd in ein und derselben 
Bltite sowohl miinnliche als auch weibliche Geschlechtsorgane 
vorhanden. (Abb. 6 und 7). 

a) Die mann lichen Geschlechtsorgane der BItite bestehcn 
aus drei Staubfiiden, an dercn Endcn sich je ein Staubbeutel 
befindet. Jeder Staubbeutel hat zwei Staubbeutelfachcr. In die
sen wird der Bltitenstaub (Pollen) gebildet. Der Bltitenstaub 
besteht aus einzelncn klein en doppelwandigen Zellen, den 
Pollenkornern. 

PaUllIler-Ranllinger, Getreidebau 2 
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b) Die weiblichen Geschlechtsorgane. Zu diesen gehort 
der Fruchtknoten mit den oben sitzenden zwei weissen feder
fOrmigen Narben. (Verkurzter Griffel.) Der Fruchtknoten, der 
bei den Getreidepflanzen etwa stecknadelkopfgro£ ist, sitzt auf 
einem kleinen Stielchen zwischen a b 

den beiden Blutenspelzen. 1m 
Inneren des Fruchtknotens be
findet sich ein Hohlraum, in dem 
ein Ei von kugeliger Gestalt ge- k 

lagert ist. Dieses Ei ist mit einer 
Leiste an der Fruchtknotenwand. 
befestigt. Ein Langsschnitt durch 
dieses Ei im Mikroskop betrachtet, 

c 
d 

f 

zeigt, dan dieses aus einem soge- Ahb. 6. Roggena~rchen (Eliite) 

nannten Kern besteht, der von 
zwei Hullen, den Samenknospen
hauten oder Integumenten einge
schlossen ist. Die Integumente lassen 
nach unten eine enge 6ffnung frei, 

a) Steriles Bliitchen; b) innere 
Bliitenspelze; c) kurze Granne; 
d) iiuJlere Bliitenspelze; e) Staub
faden; f) Staubbeutel; g) Hiill
spelze oder Klappe; h) Schiippche11; 
i) Fruchtknoten; k) fruchtbar". 

Eliitchen; I) federformige Narbe 

welche die Bezeichnung Mikropyle ftihrt. Von der Mikropyle 
aus ftihrt ein kleiner Gang zu einer gro£en Zelle, den soge
nann ten Embryosack mit den zwei Keimbliischen. Die beiden 
Keimblaschen liegen gegen die Mikropyle zu. Vom oberen 

Ende des Fruchtknotens ftihrt in das Innere 
a desselben der verkurzte Griffelkanal. Die 

Griffel selbst sind mit haarformigen Ver
b zweigungen (Narbenpapillen) besetzt. 

8. Der Befruchtungsvorgang 
c Eine Befruchtung kann nur dann zu-

stande kommen,. wenn der Pollen auf die 
Narbe des Fruchtknotens gelangt. Zu die
sem Zweck rei£en die Staubbeutelfache:r 

Abb. 7. 1\hrche11 der b 
zweizeiligen Gerste ei geeigneter' Witterung und zu ganz be-

a) Lange Granne; stimmten Tagesstunden, die bei den ver-
b) fruchtbares Eliitchen; schiedenen Getreidearten verschieden sind, 
c) unfruchtbares (steri-

les) Bliitchcn auf und die geschlechtsreifen Pollenkorner 
fallen heraus. Gelangen sie auf die Narbe, so werden sie 
durch deren klebrige feuchte Beschaffenheit festgehaJten. 
Die Pollenkorner' beginnennun in .der Weise auszu
keimen, dan sie einen Schlauch bilden, der durch 
den kurzen Griffelkanal in das Innere der Fruchtknotenhohle 
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waehst, bis ,er die Mikropyle und den Embryosack erreicht 
hat. Diesel' Vorgang findet bei vielen Pollenkornern statt, je
doeh kann nul' ein Pollenkorn die tatsaehliche Befruchtung 
ausflihren (Abb. 8). 

Del' Inhalt des Pollens, 8permatoplasma genannt, ver
einigt sieh mit dem Kern del' Eizelle und damit ist die Befruch
tung gesehehen. Dureh Zellkernteilung Q 

erfolgt nunmehr die Ausbildung del' 
Frucht. 

Des Interesses halber sei erwaqnt, c 

daE bei manchen Pflanzen aueh eine 
Fruehtbildung ohne Hinzutreten des d 

Pollons moglich ist. Diese Art del' 
Fruehtbildung heint J ungfernfrueht- h t 

bildung oder Parthenokarpie, zum 
Beispiel beim Mais. I 

8elbst- und Fremdbefruehtung. g 

Fallt del' Blutenstaub auf die Narbe 
derselben Blute, so sprieht man von 
8elbstbefrnehtung. (8iehe spezieller 
Teil.) Diesel' V organg setzt eine 
Zwitterbltite voraus. Es muE jedoch 
nieht bei jeder Zwitterbltite unbedingt 
8elbstbefruchtnng stattfinden. 

Kommt dagegen del' Blutenstaub 
anf die Narbe einer anderen Blute 

Ahb. 8. Der Befruchungsvor
gang. Durchschnitt durch den 

Fruchtknoten 
a) Pollenkorn mit Schlauchent
wicklung; b) Tauhe, klebrige 
Narhe; c) Griffe! mit Kanal; 
d) Samenknospenhaute oder ]n
tegumente; e) Fruchtknoten
wand; f) Samenknospenkern ; 
g) FruchtknotenhOhle; h) Ei
zelle mit den' zwei Keimblaschen 

oder auf die Narbe einer anderen Pflanze, so spricht 
man von Fremdbestaubung oder Fremdbefruchtnng. 

Die Bodenbearbeitung, soweit sie fUr den 
Getreidebau in Frage kommt 

Zweifellos steht fest, daEheute noeh bei uns sehr haufig 
del' Bodenbearbeitung viel zu wenig Aufmerksamkeit gesehenkt 
wird. Eine reehtzeitig lind riehtig dllrehgeflihrte Bodenbear
beitung ist abel' flir den Erfolg im Pflanzonbau sehr aussehlag
gebond. Del' Landwirt glanbe ja uieht, daE sieh die Naehteile 
oiner unriehtigon odeI' vel'nachlassigten Bodenbeal'beitung 
dlll'eh Verwendung von Kunstdunger oder besseren 8aatglltes 
ansgleiehen lassen. In diesem FaIle konnen wedel' Kunstdunger 
noeh Edelsaatgut zur vollen Auswirkung kommen. Erst wenn 
die Bodenbearbeitung entsprieht, wird beides ganz zur Wir-
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kung gelangen, wodurch ein hoherer Ertrag gewahrleistet wird. 
Moge diese Erkenntnis recht bald zum Gemeingute aller Land
wirte werden! 

1. Der Stoppelsturz 

Unmittelbar nach dem Mahen des Getreides befindet sieh 
der Boden im Zustande der Schattengare. Die Tafigkeit der 
Klein-Lebewesen ist in einem solchen Boden eine sehr lebhafte. 
Schon wenige Tage nach dem Schnitt verschwindet jedoch 
diese Schattengare; der Boden wird trocken und haufig auch 
rissig, sprungig und auch hart. Es entstehen Kapillaren, durch 
welche viel Bodenwasser verloren geht. Durcll den sofort nach 
dem Aufmandeln einsetzenden Stoppelsturz wird die schadliche 
Kapillarbildung verhindert, wodurch das Wasser (Boden
feuchtigkeit) dem Boden erhalten bleibt (Abb. 9). 

Abh. 9.' Hang' an den Erntewagen den Pflug gleich an! 

Eine wichtige Aufgabe kommt auch dem Stoppelsturz in 
Bezug auf die Unkrautvernichtung zu. Selbst in noch so 
reinen Getreidefeldern wird ein Minimum von Samenunkrau
tern anzutreffen sein. Die Unkrautpflanzen reifen aber fruher 
als unsere noch so fruhreifen Kulturpflanzen, daher faUt auch 
ihr Samen schon vor der Getreidereife, mindestens aber wah
rend des Getreideschnittes, aus. Der seicht und mit mehr
scharigen Pflugen durchgeftihrte Stoppelsturz bringt nun diese 
Unkrautsamereien seicht in den Boden, wodurch sie moglichst 
rasch zum Keimen kommen. Herrscht zu jener Zeit starke 
Trockenheit, so mussen die Stoppel angewalzt werden, was 
einerseits im InterAsse einer raschen Verwesung der unter
pflugten Stoppelreste, andererseits auch einer raschen Keimung 
des Unkrautsamens wunschenswert ist. Sobald jedoch die 
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Stoppel verwest sind und die Unkrautsamereien aufgegangen 
sind, hat ein Eggenstrich zum Zwecke der Erhaltung der 
Bodeufeuchtigkeit unbedingt zu erfolgen. 1st geniigend Feuch
tigkeit vorhanden, so haf das Walzen zu unterbleiben. 

Der sofortige Stoppelsturz liegt aber auch im Interesse 
der Vernichtung vieler Pflanzenschadlinge, welche als be son -
ders geschiitzte Stellen die unteren Teile der Getreidepflanzen, 
vornehmlich dort, wo die Bestockung stattgefunden hat, 
aufsuchen. 

Auch zur Erhaltung der sehr wertvollen Bodenkolloide, 
sowie zur Verhinderung der Entkalkung des Bodens ist gleich
falls der eheste Stoppelsturz von gro£er Bedeutung. Auf letz
tere . Umstande wird in der neuesten Zeit erhohtes Ge
wicht gelegt. 

Das lange Stehenlassen der Stoppel, also ein spates 
Stiirzen, hat eine rasche und freudige Vermehrung der mit 
Recht so gefiirchteten Quecke zur Folge, ferner werden die 
Bodenbakterien in ihrer Tatigkeit und Entwicklung durch Aus
trocknen gehemmt und sicherlich auch teilweise zum Abster
ben gebracht. 

2. Die Herbstackerung nach dem Stoppelsturz 
1st etwa vier W ochen nach dem erfolgten Stoppelsturz 

das Feld ergriint, so wird es tiichtig abgeeggt. 1m friihen 
Herbst erfolgt die Herbstackerung zur normalen Tiefe. Da 
nach Stoppel normalmaEig keine Getreidefrucht folgt, bleibt 
nunmehr das Feld in rauher Furche iiber Winter liegen, wo
durch es den Witterungseinfliissen, besonders dem Frost, stark 
ausgesetzt ist. 1m Friihjahr zerfallen dann aIle Schollen zu 
weichen feinen Haufchen, worauf sehr bald der Eintritt der 
Bodengare folgt und dadurch auch die wiinschenswerte Kriim
melstruktur des Bodens erzielt wird. 

3. Herbstbodenbearbeitung nach Klee 

Am zweckmaEigsten erweist es sich, den Klee vor dem 
Herbstanbau umzurei£en, wozu Vorschare an den Pfliigen sehr 
vorteilhaft sind. Dadurch wird die Kleenarbe mit Erde voIl
standig bedeckt. N ach griindlichem A beggen kann bei Wei zen 
sofort, bei Roggen,. nachdem sich der Boden gesetzt hat, der 
Anbau vorgenommen werden. Zwei Furchen nach Klee kon
nen unangenehme Folgen haben. Zunachsf mu£ in der Regel 
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auf einen zweiten Kleeschnitt oder bei Luzerne auf den letzten 
Schnitt verzichtet werden und wenn nach dem Kleereifien 
Trockenheit eintritt, verwesen die Kleereste nicht, der Boden 
wird vielmehr hart und durch ein zweites Ackern wiirdendie 
ganzen Kleereste nach oben kommen, wenn eine Ackerung 
iiberhaupt moglich ist. Es fiihrt dies dann dazu, daH im letzten 
Momente ein anderes Feld zum Anbau bestimmt wird, wo
durch eine Storung in der Fruchtfolge unvermeidlich ist. 

4. Die Herbstarbeit nach Hackfriichten 
Nach Hackfriichten befindet sich der Boden infolge der 

Hackkultur in einem unkrautfreien und auch physikaliseh 
giinstigem Zustande. Auch ist nach der Aberntung die Jahres
zeit schon ziemlich vorgeschritten. Es geniigt daher elne Pflug
furche im Herbste, ~orauf das Feld ebenfalls in rauher Furche 
liegen bleibt, da ja nach Hackfriichten im Herbst nur selten 
noch ein Anbau erfolgt. 

Handelt es sich um ein Kartoffelfeld und werden die 
Kartoffel mit der Kartoffelerntemaschine herausgenommen, so 
kommt diese Arbeit auch einer Bodenbearbeitu'ng gleich, derm 
diese Masehine mischt den Boden griindlichst durch. Dennoeh 
erfolgt aber nachher die gewohnliche Herbstaekerung. 

5. Die Bodenbearbeitung im Friihjahr 
Bei der Bodenbearbeitung im Friihjahre ist wohl zu unter

scheiden, ob wir einen leichteren bis mittelschweren odl~r 

einen schwer en Boden VOl' uns h~ben. 1m erst en FaIle ist zur 
Erhaltung del' unter unseren Verhaltnissen so notwendigEm 
Winterfeuchtigkeit jede Ac~erung zu vermeiden. 1st das Feld 
vollstandig unkrautfrei, so wird am besten die Ackerschleife 
verwendet, wozu, man aueh einen gewohnlichen Holzpfosten 
oder die Seitenteile von Kastenwagen verwenden kann. Der 
Zweek ist bIos die Herstellung einer ebenen Flaehe. 1st etwas 
Unkraut aufgetreten, so wird man die Egge verwenden und 
bei starkerer Verunkrautllng leistet del' Extirpator vorziigliehe 
Dienste, dem allerdings zur' Ebnung des Feldes ein Eggenstrich 
folgen mufi. 

Bei schwerem Boden, del' haufig umdiese Zeit sehr fest 
ist, kann es im Interesse del' Erzielung eines giinstigen Saat
beetes gelegen sein, ihn allch im Friihjahre, am besten mit 
mehrscharigen Pfliigen einer seiehten Ackerung zu un(er
ziehen. 
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Die Entstehung del' Ackergare wird bei Einhaltung vor
stehender Bodenbearbeitung nicht lange auf sich warten lassen 
und kennzeichnet sich hauptsachlich dadurch, daR del' Boden 
brotteigahnlich aufgeht und man beim Dariibergehen das Ge
fUhl hat, als ginge man iiber einen schweren Teppich. Man 
sieht fast keine FuRtritte, weil del' Boden nach dem Tritt wie
der in seine urspriingliche Lage zuriickkehrt, das heiEt, er ist 
elastisch geworden. 

An del' vorstehenden, sehr bewahrten Bodenbearbeitungs
methode diirfte auch die von manchen Seiten empfohlene vViihl
kultur nicht viel andern. Gemeint ist damit die WuhlkuHnr 
ohne Pflug. 

Ubrigens haben Versuche beziiglich Bodenbearbeitung 
an del' Versuchsstation Dahlem (Deutschland) im Jahre 1923 
Ergebnisse gezeitigt, die sehr zugunsten del' Pflugarbeit spre
chen. Man erzielte dort bei Roggen anf 1/. ha mit Pflugarbeit 
6R2 kg, mit Wiihlarhpit 6fJ4 kg llnd mit dpr Frii,sarbpit 61R kg 
Korner! 

Viel Unklarheit besielit in Bezug auf die Verwendung del' 
vValze. So vorziigliche Dienste dieses Gerat bei del' Bodenbear
beitung und Pflege del' Saaten leisten kann,ebenso nachteilig 
wirkt sie bei unzeitgemaRer odeI' iiberhaupt unnotigcr Anwcn
dung. In manchen Gegenden wird sie viel zu viel angewendet. 
Wann sie zur Anwendung kommen soIl, ist in den einzelncn 
Kapiteln im speziellen Teil naher besprochen. 

Allgemeines iiber die Diingung des Getreides 

Zllnachst sei vorausgeschickt, daR, wie allgemein bei den 
landwirtschaftlichen Knlt1ll'pflanzen, so auch beim Getreide 
das Gesetz des Minimums fUr das normale Gedeihen derselben 
Giltigkeit hat. Dieses besagt, daR derjenige Produktionsfaktor, 
del' in geringsler Menge vorhandcn isi, all£ den Ertrag den 
starksten EinfluR ausiibt. Zu den Produktionsfakloren ge
horen zum Beispiel: Wasser, Wa,rme, Licht, aIle Nahrstoffe, 
Bodencigenschaften usw. 1st nun ein soldier Faklor in ge
ringerer Menge da, als znr Erzielnng einer entsprechenden 
Ernte notwendig ist, so kann die Pflanze nicht ihren vollen 
Ertrag geben. In sehr vielen Fallen spielt abel' hiebei das 
Wasser und auch die Warme cine groRe Rolle. Auf die Rege
lung des Nahrstoffgehaltes hat nun del' Landwirt den groEten 
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Einflu.G und daher. sei nachstehend das Wichtigste iiber die 
Diingung des Getreides hervorgehoben, besonders aber auc:h 
betont, da.G es fUr jeden Landwirt iiberhaupt unumganglic:h 
notwendig ist, dan er mit der Diingerlehre vertraut sei. 

In der letzten Zeit ist es mit Hilfe der N e u b a u e l' -
schen Methode und E1'ganzung mit der chemischen Analyse 
moglich geworden, unsere BOden rechtzeitig vor dem Anbau 
auf ihren fUr die Pflanzen aufnehmbaren Nahrstoffgehalt 
untersuchen zu lassen. Die Versuchsstationen sind auf Grund 
des Ergebnisses der Untersuchung in der Lage, anzugeben, 
welche Diingerart und welche Menge bei Angabe der Pflanzen
art, die gebaut werden solI, zu verwenden ist. Die Unter
suchung ist billig und schiitzt den Landwirt vor Fehlgril'fen 
beim Einkauf von Kunstdiinger, erspart ihm aunerdem den 
zeitraubenden Feldversuch, von dem er letzten Endes immer 
nur erfahrt, wie er das Feld hatte diingen sollen, denn im 
Jahre darauf wird ja immer eine andere Frucht gebaut, als 
es die Versuchsfrucht war. Dadurch kann nunmehr del' Land
wirt den Kunstdiinger naeh Art und Menge richtig anwenden, 
also im wahrsten Sinne des W ortes sparen. 

Dennoch wird eS vorteilhaft sein, wenn del' Landwirt 
nachstehende, allgemeinen Grundsatze fUr die Diingung des 
Getreides beherzigt: 

a) Beobachten und Denken ist immer besser als nac:h 
blonen Rezepten zu arbeiten, denn allgemein giltige Rezepte 
gibt es nicht. 

b) Nach Klee, Mischling und Hiilsenfriichte gibt man 
niemals eine Stickstoffdiingung. Die in vielen Gegenden iibliche 
Gewohnheit, nach Klee zum darauffolgenden Getreide Stall
mist zu geben, ist eine arge Verschwendung. 

c) Stallmistdiingung ist zu Getreide, ausgenommen beim 
Mais, zumeist nicht notwendig. Vorsieht empfiehlt sich jeden
falls, weil bei Stallmistdiingung leicht Lagerung eintritt. 

d) Kiinstliche Stickstoffdiingung ist im Herbste aus
nahmsweise nul' dann zu geben, wenn VOl' dem Anbau eine 
langandauernde, starke Regenperiode herrschte, weil dann dole 
Nitrate des Bodens ausgewaschen sind und keine giinstige Be
stockung zu erwarten ware. 

In allen anderen Fallen wird eine Stickstoffdiingung nur 
im F1'iihjahre gegeben und zwar nur dann, wenn das Getreide 



2-- :J 

schwach steht. Kennzeichen von Stickstoffarmut sind spitzige 
Blatter, die stark ins Gelbliche gehen. Bei Hafer oft zu 
beobachten! 

Die meisten kiinstHchen Stickstoffdiinger (Chilisalpeter, 
Kalksalpeter, Leunasalpeter, Harnstoff) konnen ohneweiters 
bei trockenem Wetter als Kopfdiinger gegeben werden, das 
heifit, sie werden auf die bereits am Felde stehenden Pflanzen 
ausgestreut, bevor diese mit dem starksten Wachstum ein
setzen, also bei Wintergetreide zu Beginn der Vegetation, beim 
Sommergetreide vor der Bestockung. Kalkstickstoff dagegen 
solI mindestens eine W oche vor dem Anbau gegeben werden. 

Leichtere Boden bediirfen Mufiger einer Stickstoffdiin
gung als schwerere. 

e) Von den phosphorsaurehaltigen Diingemittel werden 
die mehr langsam wirkenden zu den Winterungen, die rasch 
wirkenden dagegen zu den Sommerungen gegeben. Wird die 
V orfrucht mit Phosphorsaure gediingt, so unterbleibt eine 
solche Diingung bei Getreide, zum Beispiel es wurde Misch
ling mit Thomasmehl gediingt und darauf Getreide angebaut. 
(Siehe spezieller Teil.) 

f) Von den Kalisalzen kommt bei uns als Diingemittel fast 
nur das 40 %ige Kalisalz in Betracht. Es ist besonders dann 
am Platze, wenn Getreide nach Pflanzen gebaut wird, die dem 
Boden viel Ka1i entziehen zum Beispiel nach Riibe, Klee und 
Kartoffel. Auf UrgesteinverwitterungsbOden (Waldviertel) ist 
eine Kalid"Ungnng meistens ohne Erfolg und daher auch 
unrentabel. 

g) Auf Boden, die von Natur aus zur sauren Reaktion 
neigon oder gar schon sauer sind, vermeide man die soge
nannten physiolBgisch sauron Diingemittel, wie Schwefelsaures 
Ammoniak, Superphosphat und die Kalisalze. Die Diingung 
zur V orfrucht und der Ertrag dieser ist sehr ausschlaggebend 
flir die Diingung der folgendon Getreidl;lfrucht; so ist zum 
Beispiel Hafer, der nach Karioffel mit Stallmistdiingung gebaut 
wird, bei hohen Ernteergebnis der Kartoffel mit kiinstlichem 
Stickstoff zu diingon, bei gering en Kartoffelertrag (zum Bei
spiel infolge Durre oder Nasse) dagegen nicht. Ebenso solI 
Roggen, der nach Friihkartoffeln folgt, stets Stickstoff bekommen. 

h) 1m allgemeinen kann man zu Getreide iiberhaupt mit 
den kiinstlichen Diingemittel sparen, wenn man die V orfriichte 
richtig diingt und eine entsprechende Fruchtfolge einhalt. 
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Die Verwendung guten.,.8aatgutes, 
die Wahl der geeigneten Sorte und ein ihr 

passender Standort 

1. Das Saatgut und seine Eigenschaften 

"Wie die Saat, so die Ernte", ist ein altes Sprichwort; 
dabei ist aber nicht allein an die Ausftihrung der Sa at zu 
denken, sondern v~ allem auf die Beschaffenheit des Saat
gutes, welches zum Anbau gelangen solI. 

Wie soIl nun gutes Saatgut beschaffen sein? 

Zum besseren Verstandnis der Beluteilung guten Saat
gutes mage folgende kurze Betrachtung vorausgeschickt werden. 
Das Saatgui ist der Trager des. Keimlings und durch die Aus
sa at bezw. Unterbringung im Boden soIl das im Saatkorn 
schlummernde Leben geweckt werden, urn eine neue Pflan:~e, 
in unserem FaIle eine Getreidepflanze, hervorzubringen. We:rm 
wir aber bedenken, dan das junge Pflanzchen nicht sofort 
fahig ist, seine Nahrung aus dem Boden aufzunehmen, sondern 
in seiner allerfriihesten Lebensperiode bei der Keimung auf 
die im Samenkorn enthaltene Nahrung - man nennt sie aueh 
Mutternahrung oder Reservestoffe - angewiesen ist, so erhlilt 
das Saatgut die grante Bedeutung; denn wir miinen uns sagen, 
dan folgerichtig ein solches Saatgut einen besonderen Wert 
hat, welches iiberwiegend aus Kurnern besteht, die griffiere 
Mongon an Reservestoffen enthalten. Gerade in diesenr Hin
sicht herrscht in vielen landwirtschaftlichen Kreison eine trost
lose Unkonntnis, so dan sogar, leider mun es gesagt werden, 
mitunter noch Hintergetreide oder AbfaIlgetreide zur Saat 
verwendet wird. Es sollen daher der Reihe nacR die wertbilden
don Eigenschaften, welehe eine einwandfreie Beurteilung des 
Saatgutes zulassen, besprochen werden. Es sind dies: 

a) D asK 0 r n g e w i c h t, auch absolutes Gewicht oder 
lOOO-Korngewicht genannt, was gemeinhin als Schwere des 
Kornes beieichnet wird. Zahlreiche Versuche haben den Ein
flun des Korngewichtes, also die Schwere des Samens auf dpn 
Ertrag iibereinstim~end ergeben. Schwere Samen haben mehr 
Reservestoffe, erzeugen eine starkere Bewurzelung und Be
stockung und liefern lebensfahigere und kraftigere Pflanzen, 
welche ungiinstige Boden- und Witterungsverhaltnisse leichter 
iiberwinden. Schwere Samen liefern wieder PIlanzen mit 
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einem hoheren Prozentsatz an schweren Samen und eignen sich 
daher in besonderem Maile zur Erzeugung von Saatgut. Abso
lut schwere Samen liefern aber auch Pflanzen, welche sich 
schneller entwickeln und daher tierischen Feinden und insbe
sonders dem Unkraut schneller entwachsen, als solche aus 
leichten Samen. 

b) D asH e k t 0 lit erg e w i c h t. Es ist ein Mailge
wicht und besagt, wie groil das Gewicht eines Hektoliters 
Getreide ist. Die Groile des Hektolitergewichtes wird beein
fIuilt von der Form des Kornes, von der Feinschaligkeit und 
von der Trockenheit des Getreides. Flaches Korn oder solches 
von rauhschaliger oder runzeliger Beschaffenheit gibt gewohn
lich ein geringes, hingegen vollkommen und gleichmailig aus
gebildetes, ein hoheres Hektolitergewicht. Gut reifes und trocKen 
geerntetes und eingebrachtes Getreide, das leicht durch die 
Hand gleitet, oder wie man sich ausdruckt, "griffig anfUhlt", 
zeigt zumeist ein hohes Hek:torlitergewicht, wahrend Getreide, 
welches sich feucht anfUhlt, - sogenanntes "glammiges Ge
treide", - gewohnlich geringes Hektolitergewicht aufweist. Das 
Hektolitergewicht aHein gibt jedoch keinen verlamichen Mail
stab fUr den Wert eines Saatgutes; es ist aber brauchbar zum 
Vergleich innerhalb derselben Getreidesorte und des gleichen 
.T ahrganges. Trifft hingegen bei einem Saatgut hohes Hekto
litergewicht mit hohem absoluten Gewieht zusammen, dann hat 
man es jedenfalls mit einer guten Eigensehaft zu tun. 

c) Die G r 0 11 e des S.a men s. Groile Samen weisen 
im allgemeinen auf eine groilere Menge von Reservestoffen hin. 
Es ist aber nieht immer der Fall, dail groile Samen auch mehr 
Reservestoffe enthalten mussen, da bei manchen Getreidearten, 
insbesonders beim Roggen die grunten Korner von schartigen 
Ahren stammen, welehe der Zahl naeh weniger Kurner ent
halten, so dail zu ihrer Entwicklung mehr Platz yorhanden ist. 
Solehe groile Korner haben dann ein loekeres Gefiige und trotz 
der Groile verhaltnismailig wenige Reservenahrstoffe. Sie 
geben, da die Schartigkeit erblich ist, im Nachbau wieder 
echartige Ahren, drlicken den Ertrag herab und sind daher als 
Saatgut schlecht. Die Groile des Kornes ist daher nach dem 
Gesagten fUr die Beurteilung des Saalgutes nul' dann von 
siC'herem "Vert, weun [:lie mit hohem Korngewicht zllsammenfiillt. 

d) Die For m de r K ii l' n e r. Auch diese Eigensehaft 
soll beim Saatgut durch V ollkornigkeit und eine moglichste 
Gleichfurmi.gkeit zum Ausdruck kommcn; sic deutet gewohn-



- 28 -

lich auf gleichmaEige Reife und bei Roggen auf geringe Schar
tigkeit der Ahren hin. 

e) Die K e i m f a h i g k e i tun d K e i m u n g s
en erg i e. Unter Keimfiihigkeit versteht man den Prozentsatz 
an keimfahigen Kornern. Bei der Keimfahigkeit kommt es aber 
wieder darauf an, dafi sie normal ist. Normal gekeimte Samen 
haben eine stark entwickelte Blattknospe und die entsprechende 
Anzahl von Keimwurzeln; erst derartige Keimpflanzen werden 
auch kraftige Pflanzen mit reichlicher Bewurzelung liefern. 
Die Keimfiihigkeit wird am einfachsten mittelst Keimappara
ten festgestellt, wie sie bei dem Kapitel "Eigenschaften einer 
guten Braugerste" angegeben sind. Man nimmt vom Getreide 
100 Kornern, so dafi die Zahl der gekeimten Korner gleieh
zeitig den Prozentsatz der Keimfiihigkeit angibt. 

Die Keimfiihigkeit solI beim Getreide 95 bis 100 % beLra
gen. Das Getreide solI aber auch schnell keimen, also cine 
grofie Keimungsenergie (Triebkraft) zeigen. Die Keimungs
energie wird ebenfalls in Prozenten ausgedrtickt und besagt, 
wie viel Korner von 100 schon nach einer ktirzeren Zeit, je 
nach der Getreideart, in 2 bis 3 Tagen, tatsachlich gekeimt 
haben. Die Keimungsenergie solI sich beim Getreide urn 81) ,/0 
bewegen; je mehr' sie sich dem Prozentsatze nach der endgil
tigen Keimfahigkeit nahert, urn so besser ist das Saatgut. 
Dieser Feststellung kommt fUr die Praxis der Landwirtschaft 
eine grofie Bedeutung zu, weil Saatgut mit grofier Keimungs
energie rasch auflauft, Verkrustungen und verschiedene 
Schadigungen leichter tiberwindet und an Vegetationszeit 
gewinnt. 

Auf die bessere oder geringere KeimIiihigkeit eines Ge
treidesaatgutes haben mancherlei U mstande Einflufi. Getreide 
zur richtigen Reifezeit geerntet, trocken eingebracht und luftig 
aufbewahrt, wird zumeist gut keimfiihig sein. Feucht oder 
wenig trocken eingebrachtes Getreide verrat sich oft durch 
einen muffigen oder schimmeligen Geruch und weist auf 
schlechte Keimfahigkeit und insbesonders geringe Keimungs
energie hin. Ebenso beeintrachtigen ausgewachsene Korner 
stark die Keimungsfahigkeit. Frische Farbe, Glanz und Geruch 
lassen zumeist auf gute Keimfiihigkeit schliefien; alter Same 
hingegen, der sich durch Verfiirbung und mattes, glanzloses 
Aussehen kennzeichnet, auf geringe Keimfiihigkeit. 

f) Rei n h e i t. Von einem gut en Saatgut wird gefordert, 
dafi es frei sein solI von Unkrautsamen, Bruchkornern, ausge
wachsenen Kornern, erdigen Teilchen, Steinchen, Stengelteil-
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ehen, Spreu, ferner Mutterkorn und Brandkornern. Die Rein
heit wird ausgedruckt dureh den Gewiehtanteil an Kornern, 
welche tatsaehlieh der Getreideart zugehoren. Gutes Saatgut 
soll mindestens eine Reinheit von 99 %, mithin hoehstens 1 % 
Verunreinigungen haben, das heim, dall in 100 kg Getreide
saatgut hochstens 1 kg Verunreinigungen sein durfen. 

Weitere wert bildende Eigensehaften beim Getreide sind: 
g) D e r S pel zen g e hal t, der bei Gerste und Hafer in 

Betracht kommt. J e feiner die Gerste ist, desto geringer ist aueh 
der Spelzengehalt. Bezuglich Hafer wird auf den speziellenTeil 
"Der Hafer" verwiesen. 

h) Die Mehligkeit und Glasigkeit. Wei zen 
soIl einen grolleren Prozentsatz an Glasigkeit, sogenannte 
glasige oder speekige Korner haben, die auf einen hoheren 
Klebergehalt sehl'ellen lassen. Bei der Gerste soIl hingegen, 
soweit es sieh urn Braugerste handelt, die Mehligkeit der 
Korner uberwiegen, die sieh dureh das mehlige Aussehen 
einer Sehnittflaehe, welehe man beim Durehsehneiden eines 
Getreidekornes erhalt, kennzeiehnet. 

Die hauptsaehliehsten Forderungen, welehe somit auf 
Grund der vorstehend besehriebenen Eigensehaften an gutes 
Saatgut gestellt werden mussen, sind: 

Grolles, sehweres und der Form naeh einheitliehes Korn, 
ferner entsprechende Reinheit bezw. Freiheit von Unkrautern 
nnd normale Keimfiihig}{eit bezw. Keimungsenergie. 

Urn derartiges Saatgut zu erhalten, mull das Getreide naeh 
dem Druseh einer meehanisehen Herriehtung unterworfen 
werden, welehe neben der Reinigung, das ist der Beseitigung 
aller Verunreinigungen (Unkrautsamen, Spreu, Erdteilehen, 
ausgewaehsene und zerbroehene Korner etz.) aueh die Gewin
nung der gromen llnd sehwersten Korner bezweekt. Zum 
Reinigen verwendet man die Putzmuhle und Windfege, die 
vor aHem die Spreu herausblast und dureh ausweehselbare 
Siebe von versehiedener Maschenweite die Entfernung der 
Unkranter, darunter auch der Distelkopfe, Wiekenntilsen, 
Ahrenteilehen, Erde und Steinehen, ferner dureh ein eng
masehiges Sieb, das Absieben der kleineren Korner besorgt, 
so dall nur grollere Korner vorhanden sind. 1m allgemeinen 
lanft aber die Arbeit der Pntzmuhledarauf hinaus, konsum
fahiges, beziehungsweise verkaufsfiihiges Geireide herzu
stellen. Urn der Forderung naeh der Sehwere des Saatguies zu 
gcnugen, ist besonders auf die Regulierung des Windstromes 
Riieksieht zu nehmen. J e sehwaeher der Zuflull und .ie kraf-
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tiger der Windstrom ist, eine umso scharfere Trennung nach 
schwersten, mittelschweren und leichten Kornern wird erzieH 
werden. Die Windfege ersetz;t gewissermafien das frliher in 
der Landwirtschaftzur Anwendung gekommene Wurfen des 

Getreides, wobei die 
Korner der Schleuder
kraft folgend, sich der
art' ablagerten, dafi die 
schwersten Korner in 
die aunerste Wurfzone 
zu liegen kamen. 

Derartige Vorrich-
tungen sind: Die 

P u tzm li hie (Ri.1bers 
Getreide - Reinigungs
maschine "Ideal", Abb. 

Abb. 10. Robers Putzmiihle"Ideal" 10) und die Win d -
f e g e (R 0 b e r s Windfege "Triumph", Abb. 11). 

Bei der Reinigungsmaschine "Ideal" werden durch einen 
vVindstrom, der die weitmaschigen Doppelsiebe durchblast, die 

groben Unkrauter, 
Spreu und sonstigen 
Verunreinigungen ent
fernt. Das durch das 
Doppelsieb durchfaUen
de Getreide gelangt auf 
eine schiefe Ebene, auf 
welche durch Siebe 
eine weitere Trennung 
nach der Grone erfolgt. 
Das beste Korn £aIlt 
am Ende des Siebes 
unter der Windtrommel 

Abb. 11. Robers Windfege "Triumph" 
heraus, wahrcnd das 

zweitbeste und das Hinterkorn nach rechts oder links in 
holzerne Ausflunrohren abfFefien. 

Bei der Windfege "Triumph" kommt das schwerste Korn 
am Ende der schiefen Flache unter der Windtrommel hemus, 
wahrend das mittelschwere vor einer verstellbaren Kante in 
einen Kasten abfliefit und seitlich abgeflihrt wird. Das leich
teste Korn (Hinterkorn) fliegt liber die yerstellbare Kante 
hinaus. 
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Das Saatgut soli abel' nicht allein nach GroEe und 
Schwere sortiert werden, sondern anch nachder F.orm des 
Kornes. Zu diesem Zweck verwendetman den T I' i e u 1', del' 
die Korner nach zwei odeI' drei GroEen sortiert und auEerdem 
noch die rundlichen Unkrautsamen, insbesondere Wicken und 
Kornraden etc. entfernt. Ein derartig nach GroEe und Schwere 
sortiertes Getreide kann da1111 als wirtschaftlich gutes Saatgut 
angesprochen werden. 

Sehr gute Trieurs erzeugt in osterreich die Maschinen
fabrik N. He i d in Stockerau. Die Abb. 12 zeigt einen 
solchen TrieuI'. 

Das Getreide wird von allen Unkrautern (Raden, Wicken, 
gebrochenen Kornern, Trespen etc.) gereinigt und gleichzeitig 

II 

3 2 

Abb. 12. Reid's Trieur 

in drei GroEen sortiert. Bei 0 am Ende des Trieurs, werden 
die Unkrallter ausgeschieden, bei 1 kommt das groi1te, bei 
2 das mittelgroEe und bei 3 das kleine Korn heraus. 
Durch den aufgesetzten Ventilator und ein eingeschaltetes 
Rtittelsieb wird Spreu und grobe Unreinigkeit, wie Erde, Stein
chen, Htilsen, Schoten etc. abgesondert. Bei del' Bestellullg 
eines Trieurs ist anzugeben, ob er fUr vVeizen und Roggen 
odeI' fUr Gerste und Hafer odeI' fUr beide Zwecke zugleich ein
gerichtet sein soIl. In letztcrem FaIle wird namlich nebst dem 
Zylillder fiir ·Weizen ein Auswechsel-Zylinder fiir Gerste und 
Hafer beigegeben. 

In hohem MaRe nimmt auf die absolute Schwere der 
Korner die Kay s e r'sche Getreide-Zentrifuge Riicksicht. 
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Urn die immer mehr und mehr gesteigerten Anforderun
gen an hochstwertigem Saatgut befriedigen zu konnen, werden 
auch Monitore in geeigneter Weise mit Windfegen und Trieure 
verbundeno Durch einen aufsteigenden Windstrom trennen sich 
die leichteren Korner von den schwereno Gleichzeitig sind solche 
mit Staubsaugern in Verbindung und zlihlen derzeit mit zu den 
best en Saatgutreinigungsanlageno 

In ahnlicher Weise wirken aueh· die Kribleur-Schwing
Sortiermasehinen, sowie die deutschen Saatgutreinigungsan
lagen System "SehJ!.le" und "Neuhaus"o 

Die kleinen und mittleren Landwirte, die tiber solehe Ein
riehtungen nicht verfligen, haben jedoeh bei einer Reihe von 
Lagerhausgenossenschaften, welehe mit solehen modern en 
Reinigungsanlagen ausgestattet sind, Gelegenheit, inr Saatgut 
dort entspreehend reinigen zu lasseno Es kann dies nieht genug 
empfohlen werdeno 

Es drangt sieh nun unwillkilrlich die Frage auf, inwie
weit es den praktischen Land wiTten, wenn sie Saatgut beziehen 
wollen oder selbst zum Verkauf stellen, moglich ist, die prak
tisehen Folgerungen aus den Ausflihrungen tiber die wertbil
denden Eigenschaften des Saatgutes zu zieheno Diese stehen 
im innigen Zusammenhange mit der Tatigkeit der Bundes
anstalt flir Pflanzenbau und Samenprtifung (ehemals Samen
kontrollstation in Wi en) ° Diese Anstalt hat speziell fUr die 
Werteigensehaften der wichtigsten Getreidea rten bestimmte 
Durchschnittswerte (Norm en) aufgestellt, die einen ziffermaJl.i
gen Ausdruck zur Bewertung des Saatgutes, unter Umstanden 
auch zur Feststellullg ihres Minderwert.es gebeno Diese Nor
men betragen: 

Reinheit Keimfiihigkeit Gebrauchs- Absolutes Hektoliter-
% Ofo wert Gewicht gewicht in 

0/0 (1000 Korn- Kilogramm 
gewicht) 

in Gramm 

Roggen. 98°5 98°- 96°5 29 71 
Weizen ° 99°- 98°- 97°- 39 79 
Gerste 99°- 98°5 97°5 37 65 
Hafer 98'5 96°- 94-5 28 48 
Mais ° 97°- 85°-- 82°4 
Hirse 98°- 80°- 78°4 

Sie werden jedoch jahrlich auf Grund der Untersuchungs
ergebnisse der neuen Erntell einer Revision unterzogen und 
wenn notwendig, entsprechend ahgeandert. 

Bei diesen Normen kommt, unter Hinweis auf die frUheren 
Ausflihrungen Uber die Eigenschaften gut en Saatgutes, der 
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Reinheit und Keimfiihigkeit beziehungsweise den aus diesen 
beiden Faktoren sich ergebenden Gebrauchswert eine beson
dere Bedeutung zu. 

Der G e b I' a u c h s wert wird berechnet, wenn man die 
Prozentzahl der Reinheit mit del' Prozentzahl del' Keimfiihig
keit multipliziert und dann durch 100 dividiert. 

(R% X KOjo = 00/ ) 
100 0 

1<:1' besagt, wie viel reine und keimfiihige Sam en dem Prozent
satze, beziehungsweise aem Gewichie nach in einer Saatware 
enthalten sind. Heint es zum Beispiel, Weizen hat einen Ge
brauchswert von 98, so bedeutet dies, da1\ in 100 kg dieses Wei
zens 98 kg reine, keimfiihige Korner enthalten sind. Da die 
tiblichen Aussaatmengen auf Grund des normalen Gebrauehs
wertes festgestellt sind, so ist es notwendig, da1\ bei einem Saat
gut, welches einen geringeren Gebrauchswert hat, eine gro1\ere 
Menge angebaut wird, wenn der Pflanzenbestand, woranf del' 
Landwirt mit Recht einen gro1\en Wert legt, geschlossen sein 
soIl. Die Berechnung del' Aussaatmenge bei einem geringeren 
Gebrauchswert als dem normalen, wollen wir an einem Beispiel 
ausfUhren. Betragt bei einem vVeizensaatgut mit normalen Ge
branehswert von 97% die Aussaatmenge 170 kg pro ha und 
weist das zur Verwendung kommende Saatgut eine Reinheit 
von 99 % und llllreine Keimfahigkeit von 81 % auf, so ergibt 

sich ein Gebrauehswert von 80 %. ( 991~)81 = 800;..) Die 

neue Aussaatmenge berechnet man naeh del' Proportion: 
97 : 80 = x : 170, wobei x die fragliche Aussaatmenge ist. Man 
erhalt auf diese Weise fUr x = 97 X 170 : 80 = 206 kg als die 
riehtige Aussaatmenge. Es mu1\ daher vom Weizensaatgut mit 
dem Gebrauchswert von 80 <Ii" odeI' wie man auch sagt, von 
einer 80roigen Saatware, urn 36 kg mehr gebaut werden. 

1m allgemeinen soIl als Richtlinie dienen, da1\ bei gutem 
Getreidesaatgut del' Gebrauehswert Bicht unter H5 % herunter
geht . .Teder weitere Prozentan1.eil unter dieser GebrauchswerL
zahl hat als Gl'undlage fUr cine angemessene Preisentschadi
gung del' Ware zu gelten. 

FUr den Landwirt ist es nun von granter Wichtigkeit, 
Saatgnt zum Anbau zu bringen, welches den obigen Anfor
derungen entspricht. Da jedoch die Feststellung diesel' Wert
eigenschaften besondere Kenntnisse und laboratoriumsma1\ige 
Einrichtungen erfordern, tiber weIche die Landwirte nicht ver
fUgen, so empfiehlt es sich, die Unten:uchllng des Saatgutes 

Pammer-Rarlll1I1gef,. Getreiddmu 3 
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an einer Samenprtifungsstelle, zum Beispiel bei der Bundes
anstalt flir Ptlanzenbau und Samenprtifung (ehemals Samen
kontrollstation) Wi en II. LagerhausstraRe 174 oder einer 
sonstigen Samenkontrollstation vornehmen zu lassen. 

Es gilt dies namentlich auch flir solche Landwirte, welehe 
selbst Sa at gut erzeugen und zum Verkauf bringen und da
durch in den Stand gesetzt werden, auf Grund der Unter
suchungsergebnisse den Wert dieses Saatgutes kennen 
zu lernen. 

Zum Schutze der Landwirte wurde aber an der Bundes
anstalt flir Pflanzenbau und Samenpriifung speziell die soge
nannte N achkontrolle geschaffen. Diese Einrichtung besteht 
darin, daR Samenhandlungen oder Landwirte (Ztichter, Saat
bauwirtschaften) mit der Anstalt ein Dbereinkommen ab
schlieRen, wodurch sie sich verpflichten, bei ihren Saatgut
lieferungen schriftlich durch Ausstellung eines vorschrifts
maEigen Garantiescheines oder eines SehluRbriefes Garanfie zu 
leisten und den Kaufern des Saatguies das Recht der Nach
kontrolle einzuraumen. Es sind dies die sogenannten "Ver
tragsfirmen" der Anstalt. Die Garantien sollen sich in der 
Regel auf die in den Normen angeflihrten Durchschnlttswerte 
erstrecken. Wird bei der Nachuntersuchung bei einer oder der 
anderen Eigenschaft, wie zum Beispiel der Reinheit oder Keim
fiihigkeit ein geringerer Wert gefunden, so ist der Minderwert 
zu vergtiten oder die entsprechende Menge an Saatgut nach2:u
liefern. Solche Nachlieferungen werden dann am zweckmaEig
sten stattfinden, wenn es sich zum Beispiel urn eine geringere 
Keimfahigkeit handelt und entsprechend der Differenz in der 
Keimfahigkeit eine starkere Aussaatmenge notwendig ist. Es 
kann den Kaufern sowohl als auch den Verkaufern von Saat
gut in ihrem ureigensten Interesse, urn allen Streitigkeiten beim 
Bezug von Saatgut, die zu haufig ein gerichtliches Nachspiel 
haben, nur nahe gelegt werden, unter diesen Voraussetzun
gen Saatgutlieferungen abzuschlieRen. Zu beachten ist bei der 
Nachkontrolle die richtige Probeentnahme. Die Probe solI in 
Gegenwart von zwei unparteiischen oder amtlichen Zeugen 
entnommen werden und dem Durchschnittscharakter der Ware 
.:mtsprechen. Zu dies em Zwecke sind mittels eines Probe
stechers oder mit der Hand aus jedem einzelnen Sack (von 
oben, Mitte und unten) Proben zu entnehmen, hierauf zu ver
einigen, gut zu mischen und aus dieser Gesamtmenge dann die 
eigentlichen Durchschnittsproben zur Untersuchung zu ent
nehmen. Gut ist es noch, eine zweite Probe von del' Saatware 
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aufzuheben. Die Proben sollen dann in Gegenwart der Zeugen 
versiegelt oder mit einer Plombe abgeschlossen und zur Unter
suchung eingeschickt werden. 

2. Der Standort der Getreidearten 
Das bessere oder mindere Gedeihen des Getreides wird 

ganz wesentlich von dem Standort beeinfluGt, welchen man dem 
Getreide in der Fruchtfolge einraumt. Grundsatz solI sein: 

a) dan die gleiche Getreideart oder verschiedene Getreid6-
arten nicht zwei oder mehrere Jahre hintereinander anf dem
selben Acker zum Anbau kommen, 

b) dan die dem Getreide vorhergehende Kulturpflanze 
(Vorfrucht) den Acker in einem fUr das Getreide erwiinschten 
Kulturzustand, insbesondere moglichst unkrautfrei, hinterlafit, 

c) dan die V orfriichte zeitlich genug das Feld raumen 
oder zu einer Zeit, dan die Bodenbearbeitung fUr den folgen
den Getreidebau ordnungsgemaG ausgefiihrt werden kann, 
und endlich 

d) dan das Getreide, welches zu den stickstoffzehrenden 
Pflanzen gehiirt, nach Moglichkeit auf Kulturpflanzen folgt, 
die zur Gruppe der stickstoffsammelnden, mithin den Boden 
an Stickstoff berei~hernden Pflanzen, gehoren. 

Schon die Erfahrungstatsache, dan jedes Getreide den 
Boden verunkrautet hinterlaGt, spricht dafiir, daG die Aufein
anderfolge von Getreide auf demselben Acker hintangehalten 
werden solI. 1st sie nicht zu vermeiden, dann solI sie wenig
stens so durchgefiihrt werden, dan nach dem Anbau einer Win
terung eine Sommerung £olgt, weil sich dadurch die notwendige 
Zeit fiir die Bodenbearbeitung und Unkrautvertilgung ergibt. 

Der gestellten Forderung nach Unkrautfreiheit des 
Ackers kann durch Blattpflanzen, zu welchen die Kleearten, 
Mischling, Erbsen nnd sonstige Futterpflanzen, ferner die in 
Gebirgslagen zur Verwendung kommenden Kunstegarl wiesen 
gehiiren, erreicht werden. Durch die bodenbeschattende Wir
kung ihrer Blattmasse wird das Unkraut unterdriickt und 
aufierdem die Forderung nach Stickstoffbereicherung des 
Bodens erfiillt. Der Forderllng, den Acker unkrautfrei Zll 

hinterlassen, entsprechen auch im vollsten Mane die Hack
fruchte, besonders Kartoffel, Mais und Riiben; am besten eignet 
sich dann der Anban von Sommergetreide wie: Gerste, Hafer 
odeI' Sommerweizen. 

3' 
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Die grone Zahl von Kulturpflanzen, welche sich somit 
als VorfrtichtEJ fUr Getreidebau eignen, gestatten es aber ohne 
besondere Schwierigkeiten bei den verschiedenen in Osterreich 
in Betracht kommenden Feldbausysteme dem Getreide einen 
ihm zusagenden Standort, der ganz wesentlich die Ertragshohe 
beeinflunt, zuzuweisen. 

3, Saatgutsorte - Sort en wahl - Anbaugebiete 

Von besonderer Bedeutung fUr die Hohe des Ertrages 
ist nebst der Qualitat des Saatgutes die Wahl der Getreidearten 
und unter dies en wieder die der Getreidesorten, die zum An
bau gelangen sollen. Der Erfolg im Pflanzenbau hangt in erster 
Linie vom Witterungsver lauf des J ahres, in zweiter Linie von 
der angebauten Sarte abo AIle anderen Einfltisse, wie Dtingung 
etc. kommen erst: dann zur vollen Auswirkung wenn vore 
stehende V o:raussetzungen zutreffen. Von der Sort en wahl wird 
demnach der. Reinertrag einer Wirtschaft im hohen Mane be
einflunt, ja es hangt davon oft das Wohl ,oder Wehe einer 
Wirtschaft abo 

In Osterreich kommen unter den Getreidearten, wie schon 
frtiher ausgefUhrt wurde, hauptsachlich Roggen, Weizen, 
Gerste und Hafer, dann SpBlz, Mais und .etwas Hirse in Be
tracht. Bei einigen Arten unterscheiden wir wieder zwei Haupt
formen und zwar Winterformen und Sommerformen, die aueh 
in der Praxisder Landwirtschaft als Winterungen oder Win" 
tergetreide, beziehungsweise Sommerungen oder Sommergetrei
de bezeichnet werden. Beim Roggen und Weizen werden vor
nehIJllich Winterungen (Winterroggen und Winterweizen) ge
baut; ~ommerungen (Sommerroggen und Sommerweizen) hin
gegen nur in geringem Mane. Bei Gerste uberwiegen wieder 
die Sommerungen (Sommergerste), wahrend der Anbau der 
Winterungen (Wiutergerste) erst in den letzten 15 J ahren, be
sonders wahrend des Krieges, eine zunehmende Bedeutung ge
wonnen hat. Hafer, Mais und Hirse sind ausgesprochene 
Sommerfrtichte, Spelz hingegen zum Teil Winterfrucnt, zum 
Teil auch Sommerfrucht. Buchweizell, der als Brotfrucht gilt, 
aber nicht zu den Getreidearten gehort, ist eine S'ommerfrucht. 

Wie schon in der Einleitung erwahnt wurde, zeigt 
sich eine gewisse trbereinstimmung der Verbreitung der 
Getreidearten in Osterreich im Vergleiche zu Europa insoferne, 
als die Aufeinanderfolge der Arten von den hoheren Gebirgs
und Waldlagen bis hinab in die Flaehlandslagen sich in ahn-
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licher Weise vollzieht, wie in Europa von Norden nuch SiidBR. 
Diese Verteilung hangt innig zusammen mit der Vegetations
dauer und del' mittleren Warmesumme, welche bei den einzel
nen Getreidearten die Winterformen beziehungsweise die Som
merformen benotigen. Die Vegetationsdauer wird ausgedruckt 
durch die Anzahl del' 'l'age yom Zeitpunkte der Saat bis zur 
Ernte. Die vVarmesummon erhalt man abel', wenn die Zahl der 
Vegetationstage mit del' mittleren Tagesiemperatur multipliziert 
wird. Diese betragen unter dem 48. Grad nordlicher Breite, um 
den sich bsterreich gruppiert, beim: 

\Vinterroggen . 
Sommerroggen 
\Vinterweizen . 
Sommerweizen 
Winter-Spelz , 
Sommer-Spelz . 
Sbmmergerste . 
Hafer 
Mais .... 
Hirse 
Buchweizen 

Vegetationsda ner 
in Tagen: 

280 - 322 
112 - 140 
284 - 340 
120 - 140 
280 - 308 
126 - 140 

80 - 130 
100 - 150 
100 - 129 
80 - 100 
70 - 84 

Warmesumme 
in Grad C: 

2250 - 2950 
1750 -2190 
2563 - 308'/' 
1870 - 2275 
2250 - 2426 
1964 - 2190 
1700 - 2200 
2340 - 2730 
2300 - 2500 
1000 - 1200 
1000 - 1100 

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dail die Ge
treidearten, je nachdem sie Winter- oder Sommergetreide sind, 
zu ihrer Entwickhmg eine gewisse Warmesumme ben6tigen, 
die sich auf einon langeron oder kiirzeren Zeitraum verteilt. 
In Gebirgslagen, wo im '\Tinter infolge der groilen Schnee
massen bei den Herbstsaaten der Zutritt der Luft verhindert 
wird und die' jungon Saaten hiiufig erstickon oder ausfalllen, 
mithin Winterllngen nicht gut Iortkommen und unsicher sind, 
ist daher der Anbau von Sommergetreide mit seiner kurzoD 
Vegetationsdauer iiberwiegend. In don Flach- und Hiigellands
lagen dagegen, wo eine langere Vegetationszeit infolge des kur
zen Winters zur Verfiigung steht, ist das Wintergetreide mit 
seiner langeron Vegetationsdauer am Platze. In Bezug auf die 
Anspriiche, welche die Getreidearton an den Boden stell en , 
kann man im allgemeinen sagen, dail Roggen einon lockeren 
jedoch gesetzten und warmen, Weizen hingegen einen bindigen 
lmd frischen Boden verlangt, Gorste einen im guton Kultur
zustande befindlichen Lehm- beziehungsweise Lehmmergel
hoden, wahrend Hafer sowohl mit leichteren Boden, besonders 
Verwitterungsboden anf Urge stein, als auch mit humllsreichen 
Boden, darunter auch Moorboden Vorlieb nimmt, wenn nur 
genug Luft- und Bodonfeuchtigkeit vornanden ist. Mais und 
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Hirse verlangen einen warm en Boden in trockenen Lagen; 
Spelz einen ahnlichen Boden wie Weizen. 

Bei den wichtigsten Getreidearten ergeben sich aber eine 
grooo Anzahl von Sorten. Viele dieser Sorten kennzeichnen 
sich zumeist durch auEere Merkmale, vornehmlich an den 
Ahren oder Rispen. So haben beim Weizen manche Sorten 
begrannte oder unbegrannte Ahren, (Bart- oder Grannenweizen 
und Kolbenweizen) oder Ahren, die rot, weiE oder braun sind, 
also rot-, weiE-, braunspelzige Ahren; beim Roggen finden wir 
Ahren, welche dicht oder locker gebaut sind, beim Hafer wie
der Rispen, deren Rispenaste zur Zeit der Reife schlaff her
unterhangen oder schrag und steif nach aufwarts stehen, hei 
Gerste endlich Ahren mit zweizeiligem Besatz, davon wieder 
nick en de und aufrechte, sowie vier- und sechszeilige Ahren. 
AuEerdem find en sich noch so manche mehr oder weniger anf
fallende auEere Merkmale, sowie erst beim Vergleich mit an
deren Sorten feststellbare innere Eigenschaften, die eine ge
nauere Umschreibung der Sorten ermaglichen. 

Wenn wir uns aber fragen, wie diese Sorten entstanden 
sind, so ist es wohl naheliegend, sie als Produkte der Natur 
aufzufassen. Das, was wir als N atur bezeichnen, ist der Ein
fluE der Umwelt auf die Pflanzen, seien es wildwachsende 
oder Kulturpflanzen und dieser EinfluE ist namentlich auf 
Klima und Boden zurtickzuflihren. Ais Klima bezeichnen wir 
den GesamteinfluE einer Reihe von Faktoren wie: Nieder
schlage, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Licht (Sonnenbe
strahlung), Windstarke, Windrichtung und die Hahenlage. 
Beim Boden kommen als maEgebende Faktoren einerseifs seine 
chemische Zusammensetzung in Bezug auf den Nahrstoff
gehalt, andererseits sein physikalischer Zustand hinsichtlic:h 
der wasserhaltenden Kraft, seines Humusgehaltes und seiner 
Bodenwarme in Betracht.Auch die Beschaffenheit des Unter
grundes spielt eine groEe Rolle, zum Beispiel ob durchlassilg 
oder undurchlassig. 

Unter diesen soeben besprochenen Faktoren, die zusam
menfassend als "biologische" bezeichnet werden, sind aber 
hauptsachlich die klimatischen flir den Landwirt von granter 
Bedeutung, weil sie als unabanderlich von ihm hingenommen 
werden mtissen und wahrend der Vegetationszeit die Entwick
lung der Pflanzen entscheidend heeinfluEen. Es gilt dies na
mentlich von der Verteilung der NiederschIage, dem VerIanf 
der Lufttemperatur sowie der Luftfeuchtigkeit. Gtinstiger lie-
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gen hingegen die Verhaltnisse bei den Faktoren des Bodens. 
wie wasserhaltende Kraft. Humusgehalt, Bodenwarme, Pflanzen· 
nahrstoffgehalt etc. Sie entziehen sich nicht ganz der Einflun· 
nahme des Landwirtes, da schtidliche odeI' ungunstige Auswir· 
kungen dieser Faktoren durch eine zweckmafiige Bodenbear· 
beitung, Fruchtfolge und Dungung, werm schon nicht ganz be· 
hoben, so doch in vielen Fallen wesenHich abgeschwdcht oder 
gemildert werden konnen. 

1m Kampfe urn das Dasein werden nun naturgeman solche 
Pflanzen ihren Fortbestand besser sichern, welche durch ihre 
inneren (physiologischen) Eigenschaften, besonders ihre 
Schonungs-, Elute· und Reifezeit und durch ihren zweclCmaili· 
gen auneren (morphologischen) Bau dem Klima und insbe· 
sonders den Klimaschwankullgen angcpant sind. Es findet so· 
mit eine nattirliche Auslese zugllllsten ihrer beeseren Anpas· 
sung statt. Als Beispiel hieflir konnen wir die wildwachsenden 
Pflanzen auffassen, unter den Kulturpflanzen sind es wieder 
die Landsorten der Getreidearten, deren Entstehung auf einen 
oft Jahrhunderte lang en Einflun der Umwelt und den verschie
denen Kulturmannahmcn, welcbe der Mensch - del' Land
wirt - ausgeubt hat, zuruckzuflihren ist. Wird aber dieser 
sich vollziehende Prozefi del' Anpassung yom Landwirt im 
gleichen Sinne geregelt und beeinflu£t, das heim, werden von 
ihm also bewufit die zu seinem Vorteil dienenden Formen be
nutzt - greift er also zuchterisch durch zielbewume Auslese 
ein - so entstehen aus den Landsorten sogenannte Zuchtsorten. 

J e abweichender nun die natiirlichen Verhaltnisse sind, 
umso tief eingreifender wird sich auch der Einflun der Um
welt auf den auneren morphologischen Bau und auf die inneren 
Eigenschaften gel1end machen. Wir k(innen dies am besten ver
folgen, wenn wir nns die Sorten der zwei ext rem e n K 1 i -
mat e n und zwar des See k lim a s und des k 0 n tin e n -
t a len K lim as vergegenwartigen. Das Seek lima , auch mari
times Klima genannt, zeichnet sich durch warmere Winter nnd 
nicht w heine Sommer aus. Die jahrlichen Temperaturschwan
kungen sind daher nicht gron. Auch die Temperatnrschwan
kungen zwischen Tag und Nacht sind nur gering. Es hat ge
nugend Niederschlage und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die 
Lander mit Seeklima haben infolgedessen einen milden, lang
and au ern den Sommer und bietcn den Pflanzell daher eine lan
gere Vegetationszeit. Lander in Europa mit Seeklima oder vor
berrschend unter dem Einflusse des Seeklimas stehend, sind: 
England, Frankreich, Belgien, Holland, Danemark, Sudschwe-
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den und das westliche und selbst noch das mittlere Deutschland. 
Ihre Sorten (maritime Getreidesorten) sind infolge del' ge, 
nugenden Wasserversorgung zumeist breit im Blatt, kriiftig im 
Halm und in del' Ahre, sowie stark b~stockt, im allgemeinen 
daher massenwuchsig mit lockerem Gewebebau. und spatreif. 
Diese langere Vegetationszeit in Verbindung mit dem massigen 
Bau del' Sorten ermoglicht hohere' Ertrage und zumeist ein 
groneres Korn. Die Qualitat ist jedoch gering, das Korn zu
meist rauhschalig und mehlig, daher kleberarm und von sehr 
geringer Backfahigkeit. 

Das kontinentale Klima zeichnet sich durch einen heil1en 
Sommer und strengen, kalten Winter aus. Die jahrlichen Tem
peraturschwankungen sind sehr gron, ebenso jene zwischen 
Tag und Nacht. Niederschlage sind wenig und ungleich ver
teilt, die Luftfeuchtigkeit gering. 1m allgemeinen haben Lan~ 
del' mit kontinentalem Klima einen kurzen zur Trockenheit 
neigenden Sommer, del' den Pflanzen nur eine kurze Vegeta
tionszeit bietet. Lander mit kontinentalem Klima, die uns ZlL

nachst interessieren sind: U ngarn und Rumanien. Ihre Ge
treidesorten sind infolge del' mangelnden Wasserversorgung 
gewohnlich schmaleI' im Blatt, fein im Halm- und Ahrenball, 
mafiig bestockt, im allgemeinen daher zartwuchsig mit dichtEl
rem Gewebebau und frUhreif. Infolge ihrer kurzen Vegetations
zeit und des zarten Baues geben kontinentale Sorten nicht 
Hochstertrage, abel' dafUr Qualitatsertrage, also ein feinsehali
ges und beim Weizen spezieU ein glasiges, daher kleberreiches 
Korn von groner Backfahigkeit. 

Es ist nun natiirlich,dan trbergangslagen vom Seeklima 
in das kontinentale auch trbergange in dem beschriebenen 
Sortencharakter aufweisen. Gleichfalls ist es selbstverstandlich, 
dafi in Landern, wo die Konfiguration des Gelandes, nament· 
lich durch das Vorkommen von hohen Gebirgslagen und aus·· 
gedehnten vValdlagen, sowie Hugel- und Fiachlandslagen sehr 
verschieden ist und die trbergange von einer Lage in die an·· 
dere sich oft sprunghaft vollzieht, anch die natiirlichen Verhalt· 
nisse und damit auch die aufieren Lebensbedingungen fUr die 
Pflanzen sehr wechseInd sind. Dementsprechcnd ist auch die 
Zahl del' Sorten groneI'. Als ein solches Land kann 6sterreich 
bezeichnet werden. Es Ireten nns im ostlichen 'reil znmeist 
Flachlandslagen mit fast ansgesprochenem kontinentalen Klima 
und sehr gering en Niederschliigen entgegen. Nordlich der 
Donan findon wir ziemlich hochgelegene Lagen mit rauhem 
WaldkIima, (WaId- nnd M uhIvierteI), sudlich del' Donau die 
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alpinen Hohenlagen mit ausgesprochenem Gebirgsklima, das 
in s~inen Extremen an Hitze und Kalte d.em kontinentalen 
Klima ahnlich ist. Dazwischcn schieben sich oft Lagcn odeI' 
unmittelbare Dbergange mit sehr mildem Klima ein (Wein
und Obstklima). In ahnlicher Weise treffen wir Verschieden
heiten in den Bodenverhaltnissen an. Leichte Boden, selbst 
Flugsand, wechseln wieder mit schweren TonbOden und milden 
LehmbOden ab, dann feine Lollbolien, sandige Lehm- und 
lehmige SandbOden auf Urgesteinsnnterlagen mit MoorbOden 

Diese Mannigfaltigkeit des Gellindes kommt bei uns in 
Osterreich durch zahlreiche Anbaugebiete zum Ausdruck, in 
welchen die einheimischen Sorten, kurzweg Landsorten ge
nannt, die Grundlage del' Produktion bilden. Diese Sorten 
sind wohl weniger ertragreich, abel' daftir infolge ihrer An
passung ertragsicher bei sehr guter Qualitat des Kornes. 

Das Festhalten unserer Landwirte an diesen angepamcn 
Sorten ist daher vollauf begriindet und es darf ihnen nicht als 
Riickstandigkeit ausgelegt werden, umsomehr als vergle:chen
de Anbauversuche, welche schon VOl' mehr als 40 Jahren 
durch den Verein zur Forderung des landwirtschaftlichen 
Versuchswesens (L i e ben g bel' g-P I' 0 s k 0 wet z) mit den 
ertragreichen fremdlandischen Sortcn, darunter auch den 
"delltschen Sorten" gemacht wurdcn, gezeigt haben, dan diese 
in Lagen mit Seek lima envachsenen llnd geziichteten Sor(en 
in unseren Verhaltnissen nicht die erhofften Ertrage odeI' nul' 
unsichere Ertrage bei sehr minder'er Qualitat des Kones er
gaben. Es gilt dies auch, und wir mochten dies ganz besonders 
betonen, von den schwedischen Sorten. Es ist namlich die all
gemeine Meinung verbreitet, dafi diese Sorten besonders winter
~est sein miissen. Das ist nun nicht del' Fall, denn das siidliche 
Schweden, wo diese Sorten gebaut und geziichtet werden, hat 
unter dem Einflusse des Golfstromes ein mildes Klima mit ver
haltnisma£ig warmen Wintern und die Sorten sind daher 
keineswegs winterfest, das Korn mehlig und kleberarm. Soweil: 
auch manche schwedische Weizensorlen als friihreif bezeich
net werden, gilt dies eigcntlich nul' fUr Schweden. Dort hangt 
die Friihreife abel' nicht, wie bei den Sortcn im kontinentalem 
Klima, mit del' kurzen Vegetations zeit Zllsammen, sondern viel
mehr mit del' intensiveren Sonnenwirkung durch die langcn 
Sommertage. (Mitternachtssonne) . Friihreife schwedische 
Weizensorten zeigcll sich auch tatsa.chlich bei uns, wo die 
langandauernde Sonnenbestrahlnng nicht in dem Mafie wie in 
Schweden vorliegt, wieder spatreifer und haben daher, ahnlich 
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wie die westlandisehen und deutsehen Sorten, abgesehen von 
ihrer geringeren Winterfestigkeit, nur einen geringeren Anbau
wert. Die Tatsaehe, da.G ein und dieselbe Eigensehaft bei ver
sehiedenen Sorten auf versehiedene physiologisehe Ursachen 
zurtiekgeftihrt werden kann, ist daher ftir die Eignung einer 
Sorte fUr andere Klimaten von wesentlieher Bedeutung. Da
raus ergibt sieh aueh die Sehlu.Gfolgerung, da.G die Kenntnis der 
klimatisehen Lage der Anzuehtstelle einer Sorte- mithin die 
Herkunft einer Sorte- fUr die Wahl derselben von ganz be
sonderer Bedeutung ist. Wenn nun trotz der frtiher gesehil
derten wenig gtinstigen Erfahrungen immer und immer wieder 
fremdlandisehe Sorten bei uns propagiert werden, so ist eine 
gewisse Zurtiekhaltung unserer Landwirte diesen Sorten 
gegentiber gewi.G bereehtigt und am Platze. Man kann wohl 
behaupten, da.G der gesunde Sinn vieler unserer Landwirte, wir 
moehten sagen, das ihnen innewohnende (unbewu.Gte) "biolo
gisehe GefUhl" welches sie befahigt, das fUr ihre Verhaltnisse 
"Passende" zu beurteilen, gltieklieherweise viel dazu beige
tragen hat, die ungtinstigen Erfahrungen mit den fremdlandi
sehen Sorten nieht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wa,h
rend des Krieges und aueh in der Naehkriegszeit haben aller
dings so manehe Landwirte, welehe diese aHen Erfahrungen 
nieht beaehteten und als besonders fortsehrittlieh gelten woll
ten, oder die vielleieht verleitet dureh cine von wenig Sach
kenntnis zeigende Propaganda maneher Saatgutvermittlungs
ste11en fremdlandisehe Sorten einfUhrten, ein klagliches Fiasko 
gemaeht. Zu gro.Geren Sehaden kamen weiterhin aueh noeh an
dere Landwirte, die oft nur auf Grund eines e i n j a h rig e n 
oder z u fall i g e n Erfolges Naehbausaatgut von solehon 
Sorten bezogen. 

Erfreul.ieherweise sehen wir aber in den letzten J ahren, 
da.G die alten Erfahrungen wieder gewtirdigt werden und unsere 
Landwirtsehaft nunmehr den gesunden Weg betritt, die inlan
disehen "Zuehtsorten" zu bevorzugen und sie an Stelle unserer 
alten abgebauten, unveredelten Landsorten zu bauen, oder sieh 
nur auf solehe fremdlandisehe Sorten zu besehranken, dIe sieh 
auf Grund langjahriger Erfahrungen bei uns tatsaehlieh be
wahrt haben. Die Gesiehtspunkte, welehe aber bei der Sorten
wahl in 6sterreieh ma.Ggebend sind, sollen aber im naehstehen
den besproehen werden, wozu uns die frtiheren AusfUhrungen 
eine zweekdienliehe Unterlage zu bieten vermogen. 

1m allgemeinen wird von einer Sorte gefordert, da.G sie 
den klimatisehen und Bodenverhaltnissen des neuen Ortes an-



- 43 -

gepafit sein soIl. Die Anpassung ist somit der springende 
Punkt und man meint damit, dafi die Leistungsfahigkeit einer 
Sorte, welche sie in ihrer Entstehungsortlichkeit auf Grund 
ihrer Eigenschaften und zwar sowohl ihrer au.Geren (morpho
logischen) als auch ihrer inner en (physiologischen) Eigen
schaften und Anlagen zeigt, auch in der neuen Anbauortlich
keit wieder zutrifft. Die Sorten stehen somit in Abhangigkeit 
von ihrer Umgebung und es kann wohl mit granter Wahr
scheinlichkeit angenommen werden, dafi eine Sorte, die in 
ihrem neuen Standort ahnliche Verhaltnisse, also ahnliche 
aufiere Lebensbedingungen vorfindet, sich anpassen und auch 
ihre volle Leistungsfahigkeit zeigen wird, dafi hinwieder bei 
abweichenden Lebensbedingungen lwine oder nur eine gerin
ge Anpassung erfolgen und somit auch nicht die erwartete 
Leistungsfahigkeit eintreten durfte. Vergegenwartigen wir uns 
nun die fruher gebrachte kurze Charakteristik der maritimen 
und kontinentalen Sorten, so ist wohl anzunehmen, dafi die 
maritimen Sorten mit den zwei hervorstechendsten Eigenschaf
ten, namlich der Spatreife und der Massenwuchsigkeit, die 
eine lange Vegetationsdauer voraussetzen, in unseren konti
nentalen und auch Gebirgsklimalagen, wo nur eine kurze und 
oftmals nur sehr kurze Vegetationszeit zur VerfUgung steht 
und die Getreidepflanzen innerhalb dieser Zeit die Phasen des 
Scho.Gens und Bltihens rasch durchlaufen und, urn noch zur 
Fruchtbildung zu gelangen, mit einem sparsamen Halm-, Blatt
nnd Ahrenbau ausgestattet sein mussen, sich wenig oder gar 
nicht anpassungsfahig erweisen durften. 

Bei den Sorten bilden somit die aufieren und die inneren 
Eigenschaften wertvolle Anhaltspunkte fUr die Beurteilung 
ihrer Anpassungsfahigkeit in den verschiedenen klimatischen 
Lagen. Mit Recht hat daher Dr. v. Pro s k 0 wet z schon vor 
J ahrzehnten auf Grund seiner Beobachiungen auf die Fruh
reife und sparsame Wasserwirtschaft als grundlegende Forde
rung bei der Wahl der Sorten in unseren kontinentalen Klima
lagen hingewiesen, hinwieder Prof. Dr. S chi n dIe r auf den 
Zusammenhang zwischen Friihreife, sparsamen Bau der ober
irdischen Organe (Blatter und Halme), im allgemeinen trockene 
Konstitution der Pflanze nnd Qualitiit der Korner, namentlich 
a·uf die Glasigkeit und hohe Backfahigkeit beim Weizen, dann 
anf die Feinschaligkeit bei Roggen und Gerste aufmerksam ge
macht, wodurch unsere Lagcn ganz besonders zum Qualitats
getreidebau pradestiniert sind. 

Die Hinweise dieser Forscher und die in den Achtziger-
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jahren des vorigen J ahrhunderts, dann die spateren von Pam
mer mit Unterstutzung des Landesausschusses in Niederoster
reich ausgefiihrten Anbauversuche, sowie die im grofien Sor/en
bau in del' Praxis gesammelten Erfahrungen trugen dazu hei, 
uns eine genaue Kenntnis uber die Anforderungen, welche die 
verschiedenen klimatischen Lagen in Osterreich an die Ge
t.reidesorten stell en, zu vermitteln. Fur die Beurteilung des Aus
mafies del' Eigenschaften der Sort en aber, die, wie fruher aus
gefiihrt,einen Einflufi auf ihre Anpassungsfahigkeit haben, 
geben wieder un sere Landsorten in den verschiedenen Anbau
gebieten, als die in jeder Beziehung angepafiten Sorten, ent
sprechende Anhaltspunkte. 1m Zusammenhange solI an dieser 
Stelle nul' noch einer wichtigen Forderung, namlich del' nach 
Leistungsfiihigkeit einer Sorte gedacht werden. Die meisten 
Landwirte denken dabei zunachst an hohe Ertrage. ,Sie sollen 
sich abel' stets vor Augen halt en, wie eng verknupft del' Pflan
zenbau mit den Faktoren del' Umwelt, namentlich mit dem 
Klima ist. In den Westlandern Europas und selbst im mittleren 
Deutschland ist die Vegetationszeit urn zwei bis drei W ochen 
langeI' als bei uns, wodurch die Pflanzen massenwuchsiger 
und die Ertrage hoher sind. 

In unseren Lagen mit ihrer kurzen Vegetationszeit sind 
hingegen die Pflanzen zartwuchsig· und darum auch weniger 
ertragsfiihig. Die Wechselbeziehung: Spatreife, Massenwueh
sigkeit - hohere Ertriige, minderer Qualitat und ebenso Fruh
reife, Zartwuchsigkeit - geringere Ertrage mit vorzuglicher 
Qualitiit ist eine feststehende Tatsache, mit del' wir in Ostor
reich unter allen Umstanden rechnen mussen. Anpreisungen 
von Sorten mit hohen und hochsten Ertragen sind daher mit 
grofier Vorsich1 aufzunehmen. Solehe Sorten legen die Ver
mutung del' Spatreife nahe, die in unser en klimatischen Ver
haltnissen nur zu leicht zur N otreife und damit verbunden 
zu niedrigen Ertrag odeI' selbst Mifiernten fiihren kann. 

Die Forderungen, welche bei der Wahl del' Sorten in 
Osterreich nun in Betracht kommen, sollen nachfolgend bespro
chen werden. 

a) F I' U h I' e i f e. Sie ist, wie schon wiederholt betont 
wurde, die wichtigste Forderung in nnseren Lagen mit mehr 
odeI' weniger kontinentalem Klima. Am gro.fiten ist die Anforde
rung nach Fruhreife - man kann sagen "s e h I' f r u h rei f" -
in den nach Osten gegen Ungarn liegcnden Gebieten. In die
sen Gebieten mUSEcn die Getreidepflanzen schon Ende Jnni odeI' 



- 45 -

Anfang Juli, wenn_ die heil1en austrocknendcn Ostwinde ein
zutreten pflegen, ihre Nahrstoffaufnahme und Verwendung 
derselben abgeschlossen haben, da sonst Notreife eintreten 
wiirde. In den unmittelbar westwarts sich anschliellenden 
Lagen, wo sich die Auswirkung der heWen Winde schon 
wesentlich abschwacht, kann sich die Reifezeit der Sorten urn 
flinf bis acht 'rage hinausschieben. Friihreife ist aber nicht nur, 
wie dies allgemein angenommen wird, in den kontinentalen 
Lagen notwendig, sondern auch in den Gebieten mit Wald- und 
namentlich mit Gebirgsklima, wo dem Getreide infolge des ver
haltnismallig 'spat eintretenden Friihjahrsbeginnes und des 
friihzeitigen Abschlusses der sommerlichcn Vegetationszeit, 
ahnlich wie im kontinentalen Klima, nur eine knrze Vegeta
tionszeit zur Verfiigung steht. 

Es gilt dies so wahl flir den Winterroggen als auch flir 
den Winterweizen, die nur bei rechtzeitiger, das heiHt langstens 
Anfang August eintretender Reife ein flir den zeitigen Herbst
<tnbau lagerreifes, gut keimfiihiges Korn geben. Gleiches gilt 
auch flir den in diesen Lagcn wichtigen Hafer, der bei Spat
reifenur zu oft in Frostperioden und selbst Schnee fall kommt, 
welche ahnlich wie die Hitze und Trockenperioden im konti
nentalen Klima, zur N otreife fiihren. 

b) R a s c h w ii c h s i g k e i tim F r ii h j a h r e. Diese 
Eigcnschaft hangt zumeist ursachlich mit der Friihreife zusam
men. Sie bietet in kontinentalen Lagen den grollen V orteil, dall 
durch das rasch heranwachsende Getreide der Boden beschattet 
und dieVerdunstung des ohnehin in geringer Menge vorhandcnen 
Bodenwassers hintangehalten wird, somit die Bodcnfeuchtig
keit e.rhalten bleibt. In Gebirgslagen wiederum, wo infolge der 
reichlicheI,l Niederschlage der natiirliche Unkrautwuchs gefor
dert, mithin die Verunkrautung sehr groll ist, entwachst rasch
wiichsiges Getreide dem Unkraut und unterdriickt es. 

Pam mer konnte dies auf Getreideschlagen in den Ge
birgslagen, die mit den friihreifen, veredelten Landsorten und 
splUreifen fl'emdliindischen Sorten, darunter auch mit dem 
Petkuser Roggen bestellt waren, beobachten. Bei dem im Frlih
jahre sich langsamer entwickelnden Petkuser-Roggen war die 
Vernnkrautung weiiaus starker, ebenso bei inliindischen Wei
zenzuchten, bei denen der flir gewohnlich spatreifere Kolben
weizen mehr Verunkrautung zeigte, als der raschwiichsigere 
Bart weizen. 

c) Z art w ii c h s i g k e i t, also schmalere Blatter, feinere 
Halme una mittelstark bespelzte Ahren. Auch diese Eigenschaft 
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steht ursachlich mit der kurzen Vegetations zeit im Zusammen
hange und ist eine Eigentiimlichkeit der Sorten des kontinen
talen Klimas, aber auch des Gebirgs- und Waldklimas, obwohl 
dort geniigend Niederschlage zur Verfligung stehen. Auifal
lend ist nur, dafi trotz der Niederschlage in den beiden letzt
genannten Gebieten die Forderung nach Zartwiichsigkeit be
steht und nicht die nach MassenwiichsigkeH. Vergegenwitrti
gen wir uns abet, dafi die Massenwiichsigkeit eine Eigentilm
lichkeit der Sorten des Seeklimas ist und nicht nur auf die dort 
gebotenen reichlichen Niederschlage, sondern auch auf die lan
gere Vegetationsdauer und grofiere Luft- und Bodenwarme 
zuriickzuflihren ist, wahrend das Gebirgs- und Waldklima €line 
kurze Vegetationszeit und im allgemeinen kiihle Lufttempera
tur und geringe Bodenwarme hat, so bilden diese dem Pflan
zenwuchs ungiinstigen Verhaltnisse ein 'Hindernis flir die Ent
faltung del' Massenwiichsigkeit. Tatsachlich sind auch in Ge
birgs- und Waldlagen die Landsorten zartwiichsig. Aus diesem 
Grunde eignen sich daher auch die fremdlandischen, massen
wiichsigen Sorten flir Gebirgslagen nicht. Infolge Veranlagung 
zur Massenwtichsigkeit zeigen diese Sorten wohl unter den 
gebotenen reichlicheren Niederschlagen eine tippige Entwick
lung und ein bestechendes Aussehen, aber die Anzeichen der 
Degeneration zeigen sich schon im ersten Jahre in ihrem 
Ernteprodukt, an dem Korn. Es wird zum Beispiel beim Hafer 
grobspelzig, dickschalig, die eigentliche Frucht, die Cariopse, 
wird Klein und das Hektolitergewicht sinkt alsbald auf 35 bis 
40 kg und oft noch weniger herunter. Fremdlandischer Sommer
weizen findet zumeist zur Zeit des Schofiens nicht die genu
gende Bodenwarme vor; er schofit daher ungleich und die 
mangelhaft schofienden Halme werden von Chlorops befallen 
und das Ernteprodukt ist ein gro bschaliger Wei zen. 

Bei dem fremdlandischen Winterroggen ist infolge der 
spaten (Mitte August) eintretenden Reife die Zeit von der 
Ernte bis zu dem frtihzeitig vorzunehmendcn Herbstanbau 
(Anfang September) so kurz, dafi das Korn nicht die notWeJ1-
dige Lagerreife hat. Es hat daher eine geringe Keimfahigkeit 
und Keimungsenergie. Die aus solchem Saatkorn e r wac h
sen e n Pflanzen entwickeln sich schwachlich und sind wenig 
widerstandsfiihig gegen Witterungsunbilden. Der Roggen baut 
sich rasch ab und ist im hohen Mafie Pflanzenkrankheiten 
(Rost, MeHau) unterworfen. Die spat rei fen massenwiichsigen 
Roggen mit den ihnen eigentiimlichen breiten Herbstblattern 
sind abel' auch wenig oder gar nicht befahigt, die hohen und 
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Ianganhaltenden Schnee deck en zu uberdauern. Sie faulen leicht 
aus, was oft irrtumlich als Auswinterung bezeichnet wird. 
(Siehe das Ausfaulen.) Zartwuchsige Roggen mit ihren feinen, 
zarten Herbstblattern unterliegen hingegen dem Ausfaulen 
weniger oder nicht. Auch dem Schneeschimmelbefall unter
Hegen die massigen fremdlandischen Sorten mehr als die ein
heimischen Zuchtsorten. Ebenso ist auch die Anfalligkeit fUr 
andere Pflanzenkrankheiten bei fremdlandischen Sorten gro
Ber. Das Stroh ist meist milUarbig und minder in der Qualitat. 

d) Die Win t e r f est i g k e i t. Die Forderung nach 
Winterfestigkeit ist eine auBerst wichtige und zwar allgemein 
in allen Lagen osterreichs. Inlandische Zuchtsorten aus konti
nentalen Lagen, wo eine geringe Schneedecke und Flachfroste 
mit sehr tiefen Temperaturen diese Eigenschaft in den Pflanzon 
festigen und ebenso solche aus Hohenlagen zeigen ausgespro
chene \Vinterfestigkeit. Wenig winterfest und daher auch wenig 
flir un sere V er haltnisse geeignet sind, wie die Erfahrung lehrt, 
die fremdlandischen westlandischen Sorten, auch die aus Mittel
und Norddeutschland, die schon unter dem EinflnB des See
klimas erwachsen, ebenso die Sorten Sudschwedens, wo unter 
dem Einflufi des Golfstroms ein kalter Winter, in dem Sinne, 
wie er bei nns auf tritt, nicht vorkommt. 

e) Die Be s to c k u n g. Die Anforderung an die Bestok
kung solI sich nur in mal1igen Grenzen bewegen. Eine Be
stockung, die drei bis flinf fruchtbringende Halme gibt, kann 
in unserem klimatIschon Verhaltnissen als ausreichend nnd 
angemessen betrachtet werden. Starkere Bestockung flihrt Zllr 
Spatreife nnd zn ungleicher Reife. 

f) Die Lag e r f est i g k e i t. Diese an und flir 
sich berechtigte Forderung solI in hohem Mafie erfullt 
werden. Was aoer die Eigenschaft der Lagerfestigkeit 
selbst anbelangt, so bedarf sie wohl einer naheren Auf
klarung. Die langlebigen, spiHreifen fremdlandischen Sor
teu habon cincn krafiigen sehilf- oder rohrahnlichen, aber 
sprodcn Halm, der die Lagerfestigkeit fOrdert. Bei star
ken Sturm en, die bei uns oft vorkommen, kann es 
aber geschehen, dafi die Halme solcher Sorten infolge der 
Schwere des Fruchtabstandes abknicken. Geknickte Getreide
schlage sind nur zu oft zu beobachten. Unsere Landsorten und 
die darans gezuchteten Sorten haben einen nicht zu massigen, 
sondern vielmehr feinen und e 1 a s tis c hen Halm, der den 
oft schweron Regen nnd Sturm en nachgibt und nach den 
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Regen sich bald wieder hebt. Ein leichtes Dberneigen der 
Halme und Ahren zur Zeit der Reife in der herrschenden 
Windrichtung, das also mit Lagerung nicht zu verwechseln 
ist, solI das Bild unserer Sorten gegen die Reifezeit zu sein. 

g) V 0 r z ti g 1 i c h e Qua lit a t des K 0 r n e s. Fein
schaligkeit beim Roggen, bei Gerste und Hafer, ferner Glasig
keit beim Weizen wegen des hoheren Klebergehaltes desselhen 
sind Forderungen, die berechtigt sind und auch erftillt werden 
konnen, weil unsere einheimischen, veredelten Sorten ein vor
ztigliches Qualitatskorn liefern. 

Die vorztigliche Qualitat unseres Getreides bietet uns 
aber einen groLlen wirtschaftlichen V orteil insoferne, als 
die mit den frtihreifen Sorten im Zusammenhang stehenden 
geringeren Ertrage und die sich dadurch ergebenden niedri
geren Einnahmen durch die hoheren Freise des QualitiHs~ 
getreides einen Ausgleich erfahren. Die gtinstigen Verhaltnisse, 
welche demnach bsterreich zum Qualitatsgetreidehau pradesti
nieren, sollen auch im Interesse der V olkswirtschaft ausgenutzt 
werden, wei! sie uns bessere Einnahmen sichern und auLlerdem 
von der Einfuhr des im Preise hohen Qualitatsweizens unab
hangig machen. 

Eine wesentliche Untersttitzung konnte der Qualitats
getreidebau finden, wenn der Qualitatsztichtung im groLlerem 
MaLle als bisher Beachtung geschenkt wtirde. Es ist Pammer 
hei den meisten Landweizensorten, die der Veredlungsztichtung 
zugeflihrt wurden, gelungen, die Qualitat durch Benutzung 
vorztiglicher Qualitatslinien zu verbessern. Nach Versuchen, 
die von ihin ausgeflihrt wurden, ist selbst innerhalb der Linie 
eine Qualitatsverbesserung moglich. Wenn wir weiterhin die 
hochst wertvollen Eigenschaften un serer Landsorten und zwar 
ihre sparsame Wasserwirtschaft und ihre Anspruchslosigkeit, 
die in den nachstfolgenden Punkten h) und i) besprochen sind, 
in Erwagung ziehen, so besteht bei uns ~ehr als in irgend 
einem Lande die Moglichkeit, unseren Weizenbau selbst anf 
leichtere, sogenannte bessere Roggenboden auszudehnen u:lld 
somit manche Gebiete auf Qualitatsweizenbau zu tiberstellen. 
Es bedarf zu diesem Zwecke gewiLl besonderer Fruchtfolgen, 
besonders guter Kunstdtingung und vorztiglicher Bodenbear
beitung. In Deutschland setzten in dieser Hinsicbt seit J ahren 
Bestrebungen ein und man hofft dort mit den Sorten der 
dortigen ostlichen Gebiete die Ausdehnung des Qualitats
getreidebaues zu erreichen. Weitaus gtinstigel' liegen diesbe
ztiglich die Verhaltnisse bei nns. Die Losung diesel' flir bster-
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reich au£erst wichtigen wirtschaftlichen Frage kann und wird 
gelingen, wenn die ma£gebenden Stellen die Zuchtbestrebun
gen jener· Zuchtstatten, die dieser Frage bereits naher getreten 
sind und in ihr Programm aufgenommen haben, untersttitzen. 

Weitere Eigenschaften unserer Getreidesorten, die zum 
Teile schon mit den bereits frtiher genannten (Frtihreife, Zart
wtichsigkeit usw) zusammenhangen, sind: 

h) Spa r sam e Was s e r w i r t s c h aft. Sie 1st fUr die 
Mehrzahl llnserer getreidebauenden Gebiete von gronter Wich
tigkeit, weil nur zu haufig Trockenperioden oder schneelose 
Winter vorkommen, die den Pflanzen wenig Wasser bieten. Es 
wurde schon zu Beginn der ztichterischen Tatigkeit in Oster
reich vor mehr als vierzig J ahren von Dr. v. Pro s k 0 wet z 
auf diese Eigenschaft - die in unseren Landsorten in hervor
ragender Weise verkorpert ist - als wichtiges Zuchtziel 
hingewieson. 

i) Die A n s p r u c h s los i g k e i t. Der haufige Wechsel 
von Hitze und Kalte, der Eintritt von Trockenperioden mit dar
auffolgenden kurzon Regenperioden, die oft tiberma£ige Nieder
schlage bringen, fordern Getreidepfianzon, die nicht verweich
licht sind und doch mit einen reich en Faserwurzelsystem aus
gestattet sind. Solche Pflanzen sind dann befiihigt, wechselnde 
Lebensbedingungon leichter auszuhalten und Kunstdunger
gaben, deren Auswirkung bei ungtinstigen Verhaltnissen, be
sonders bei Trockenheit, stark herabgemindert wird, immerhin 
besser auszuntitzon. Auf minderen Boden, die eine intensive 
Bearbeitung und starkere Dtingung nicht bezahlt machen, wer
den sie aber auch noch entsprechonde Ertrage gebon. Aus 
diesem Grunde bildet bei der Ztichtung der Landsorten auch 
die reiche Faserwurzelontwicklung ein wichtiges Zuchtziel 
und Auslesemoment. 

Osterreich hat, wie schon bei den frtiheron Ausfiihrungen 
erwahnt wnrde, drei Hauptklimalagon und eine gro£ere Zahl 
von tJbergangslagen. 

Die Anbaugebiete, welche sich diesen verschiedenen 
Klimalagen einordnen, sollen landerweise grnppiert, im nach
stehenden angefiihrt werden. (Siehe Seite 54, Anbaugebiete.) 

Kontinentale Klimalagen: 

1m Burgenland del' nordliche Teil des Landes (n. 1). In 
Nieder-Osterreich die Anbaugebiete: Marchfeld (N.-D. 1), ·Wiener
becken, einschlielllich Neunkirchner Steinfeld (N.-D. 2), Tullnerboden 
einschliemich st. Polten und Wagram bis Krems (N.D. 3). Stoiermark 
stidlichster Teil des Landes. In Kiimten das Klagenfurter B()('ken 

Pamrner-Ranninger, Getreidebau 4 
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(K. 3) und das Kalkalpengebiet, welches von del' subtropisehen Zone 
beeinfluflt ist (K. 2). 

Wa I d k lim a I age n: In Nieder-osterreich das Waldviertel 
(N.-O. 5) und in Ober-osterreich das Miihlviertel (0.-0. 1). 

G e b i I' g ski i m a I age n: In Nieder-osterreieh das Alpen
gebiet (N.-O. 8) in Oberosterreich das Alpengebiet (0.-0. 5). In Salz
burg die hOheren Gebirgstaler Pinzgau, Pongau und Lungau (S. 3). 
In Tirol das Ober-Inntal (T. 4), Wipptal (T.3), Aehental (T. 5), das 
nordostliehe Gebiet (T. 1), das Pustertalhoehland (T. 6) und das 
Lienzergebiet (T. 7). In Vorarlberg das Walgau. In Steiermark das 
Ennstal, Palten- und Liesingtal (St. 1); Murboden (St. 2), das Miirz
tal (St. 3) und in Karnten das obere Karntnergebiet (K. 1). 

D bel' g a n g ski i m a I age n. Es ergeben sich solche vom 
kontinentalen Klima in das Waldklima odeI' in das Gebirgsklima. In 
dies en Obergangslagen tritt die Forderung der Friihreife etwaE zu
riick und es konnen dort mittelfriihe bis selbst mittelspate Sorten ge
baut werden, keineswegs abel' spa t I' e i f e. Betriebswirtschaftliehe 
Momente spielen bei del' "\Vahl der Sorten in Dbergangslagen eine 
ausschlaggebende Rolle, insoferne als die rechtzeitige Raumung del' 
Felder wegon del' Aufeinanderfolge del' Ernten und del' friih durch
zufiihrenden Herbst- und Anbauarbeiten unbedingt notwendig ist. Die 
Forderung nach "\Vinterfestigkeit ist in diesen Lagen auch voll 
berechtigt. 

Die Bestockung kann mit Rticksicht auf die etwas spiUero 
Reife und geniigende "\Vasserversorgung grMler sein als im kontinenltalen 
Klima (5-7 Achsen). Lagerfestigkeit mull schon wegen del' vielen 
Niederschlage gefordert worden und kann auch verlangt werden, weil 
die kraftigen und doeh dabei elastischen Halme diese Forderung er
moglichen. 1m allgemeinen haben die Dbergangslagen ein mehr mildes, 
ausgegliehenes Klima mit geniigenden, in den IV ostlagen sogar reieh
lichen Niedersehlagen und aueh meist gute und reiche Boden. Die 
Lebensbedingungen fiir dio Getreidepflanzen sind wesentlich giinsti
gel' und anspruehsvollere Sorten, die sieh dureh etwas massigeren 
Bau und mittlerer Reifezeit kennzeiehnen, sind daher am Platze. In 
besonders giinstigen Lagen zeigen sieh auch manehe fremdlandische 
Sorten als geeignet, insoweit nicht ihre Spatreife vom betriebswi-rt
schaftlichen Standpunkte aus sich als naehteilig erweist. 

Ais Dbergangslagen ergeben sieh in den einzelnen Landern: 
In Nieder-osterreieh die Anbaugebiete: Manhartsberg und Kamptal
lage mit wesontlieh gemildertem kontinentalen Klima, beeinflullt vom 
Waldklima (W einbaulage, N.-o. 4). 

Die Wieherwaldlagen, ein mildes Waldklima mit geniigenden 
oft reichlichen Niedersehlagen (Obstbaulage, N.-O. 7). 

Die bueklige Welt mit ziemlieh mildem Wald bis Gebirgsklima 
und geniigend Niedersehlagen, beeinfluflt vom kontinentalen Klima 
(Obstbaulage, N.-o. 9). 

In Ober-Osterreich die Anbaugebiete: Linzer-Ebene einschliell
lieh Kremstallage, ein ziemlieh mildes Klima mit geniigenden Nieder
sehlagen (Obstbaulage, 0.-0 2). Die Welserheide mit iibergehend 
kontinentalem Klimaeharakter (Trockenlage) abel' zeitweisen Nieder
schlagen (0.-0. 3). Das Innviertel, ein mildes Klima mit reichliehen 
Niederschlagen (Obstbaulage, 0.-0. 4). 
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In Salzburg die Anbaugebiete: Der nordliche Flachgau, ziem
lich mild, niederschlagreich (S. 1). Die Mittellagen im Flachgau und 
Tennengau, zieI?lich mildes, niederschlagreiches Klima (S. 2). 

1m Burgenland das Anbaugebiet: Der siidliche Teil des Landes, 
ein mildes kontinentales Klima mit Niederschl1igen (W einbau, B. 2). 

In Steiermark die Anbaugebiete: Das Grazerfeld, mit mildem 
Klima, beeinfJuIlt von Gobirgsklima (Obstbaulage, St. 4). 

In Kiirnten: Das untero Lavanttal, mit mildem Klima (K. 4). 
In Tirol: Das untere Inntal, mit mildem Gebirgsklima, ziemlich 

nioderschlagsroich (T. 2). 
In Vorarlberg die Anbaugebiete: Rheinebene und Hofsteig mit 

mildI'm Klima, beeinfluIlt vom Gebirgsklima (V. 1, 2). 

Wie aus den AusfUhrungen tiber die Forderungen bei der 
Sortenwahl, speziell aus den Punkten a) bis g) hervorgeht, 
zeigen sowohl das kontinentale, als anch das Wald- und Ge
birgsklima, so verschieden diese drei Klimaton sind, doch ge
meinsame Forderungen in Bezug auf inn ere und aufiere Eigen
schaften, namentlich Friihreife und Zartwiichsigkeit und selbst 
sparsame Wasserwirtschaft. Da somit die Ausbildung man
cher Eigenschaft einer Sorte, wie die Zartwiichsigkeit auf ver
schiedene klimatische Voraussetzungen (Ursa chen) zuriick
gefUhrt werden kann, so gewinnt der beim Sortenbezug bezie
hungsweise Samenwechsel wichtige Grundsatz "Sorten aus 
ahnlichen klimatischen Verhaltnisson zu wahlen" seine beson
dere Bedeutung und volle Bereehtigung. Es dtirfte aneh ein 
grofies Anpassungsvermogen bei einer Sorte aus einer abwei
chen don klimatisehen Lage dann vorliegon, wenn ihre aufieren 
und inneren Eigensehaften mit den Fordernngen, welche die 
neue Anbauortlichkeit in dieser Hinsieht an die Sorte stent, 
auch tibereinstimmen. DafUr spricht aber wieder der zweite 
wiehtige Grundsatz beim Samenweehsel: "Sorton aus rauheren, 
unter U mstanden nordlichon Lagen in gtinstigere Lagen zu 
bringen beziehungsweise zu verwenden." Als Bostatigung hie
fUr kann uns der in Nieder- und Oberosterreieh auf alte Er
fahrung beruhonde Samenweehsel dienen. Er fuilt darauf, gute 
Landsorten aus dem Waldviertel in Niederosterreieh 1lnd Mtihl
viertel in Oberosterreieh, also von den rauhen Waldklima
lagen, namentlieh Hafer- 1lnd Roggensorten, in besseren Niede
rungslagen zu verwenden. Diese Sort en eignen sieh aber auch 
sehr gut fUr die Voralpen- und selbst Alpenlagen. Ebenso be
wahrt sieh der Samenweehsel von den ausgesprochenen kon
tinentalen Lagon in un sere wesentlieh gemilderten kon
tinentalen Lagen und selbst Dbergangslagon in Niederoster
reich, zurn Beispiel BanatAr Weizon, Theifiweizen, Montagner 

4' 
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Roggen. Ein weiteres Beispiel ist die Verbreitung der aus 
Mahren stammenden Hannagerste in Niederosterreich. In allen 
dies en 'Fallen sind aber die Sorteneigenschaften der Produk
tionsortlichkeit und die Anforderungen der Nachbauortlichkeit 
gleiche oder wenigstens annahernd gleiche, wodurch jedenfalls 
die Anpassungsfahigkeit gefOrdert oder erleichtert wird. Unsere 
in den wichtigsten Anbaugebieten Osterreichs verteilten Zucht
stiitten ermoglichen nun den Bezug von einheimischen Zueht
sorten aus ahnlichen oder rauheren .Klimalagen unter Zu
grundlegung der von den Ziichtern in ihron Sortenbeschrei
bung en angegebenen Eigenscb.aften.1) 

Ein solcher Bezug von Sa at gut ist aber identisch mit 
Samenwechsel; ebonso ist es Samenwechsel, wenn ein Land
wirt von einer Zuchtsorte, die sich bei ihm bewahrt hat, einon 
neuerlichen Bezug der Originalzuchtsorte aus derselben Zueht
statte in mehr oder minder langeren Zeitabschnitten vornimmt. 
Beim fortgesetzten Weiterbau geht natiirlich jede Zuchtsorte 
selbst in vollkommen zusagenden Lagen in Ermanglung ziich
terischer Weiterbearbeitung in ihren Leistungen zurtick. 
Keinesfalls kann es aber als Samenwechsel im obigen Sinne 
bezeichnet werden, wenn ein Landwirt wahllos in einem Jahre 
diese, im anderen Jahre jene Sorte anbaut, bei der vielleicht 
nur die Reklame entsprechend war oder die Sucht "Neues" zu 
bring en. Wonn wir in diesen AusfUhrungen tiber Sortenwahl 
in erster Linie fUr die einheimischen Zuchtsorten eintreten, 
so soll damit die Verwendung fremdlandischer Sorten keines
wegs auner acht gel ass en werden. Wo ihnen zusagende Lebens
bedingungen in b e son d e r s b e v 0 r z u g ten Lag e n ge
boten werden oder wo vom betriebswirtschaftlichen Stand
punkte aus die Spa t rei f e oder ihre hohen Ansprtiche kein 
Hindernis bilden, konnen sie am Platze sein. Erst langjahrige 
Erfahrungon sollen aber in dieser Hinsicht die Entscheidung 
bring en, keineswegs einjahrige oder zweijahrige Erfolge, die 
vielleicht zufalligen reichlichen Niederschlagen, ktihlen Som
mern und unter ,Uinstanden auch reichlicher Kunstdtingung 
zuzuschreiben sind. Jedenfalls kann abj:)r, wenn wir aut die 
mehr als 40 jahrigen Erfahrungen zurtickblicken, das eine 
behauptet werden, dan so manche grone Wirtschaften, die 
seinerzeit ihren Betrieb auf eine grone Saatgutabgabe mit 
fremdHindischen Sorten eingestellt haben, diese aufgeben muR
ten, weil sich mit Recht die Mehrzahl un serer Landwirte den 
fremdlandischen Sorten gegentiber auf Grund der ungtinstigen 

1) Siehe: spezieller Toil "Sorten". 
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Erfahrungen, welche man mit Ihnen gemacht hat, ablehnend 
verhielten. 

AnschlieRend an die Ausflihrungen tiber die Sortenwahl 
folgen nunmehr die "Anbaugebiete,' in osterreich. 

Einleitend wollen wir betonen, daR es zu begrtiRen ware, 
wenn die Bestrebungen, die in jtingster Zeit dahin abzielen, die 
wild wachsenden Pflanzen ( wilde Flora) als Wertmesser flir 
-eine bessere Erfassung der durch die Umweltfaktoren gebote
nen Lebensbedingungen der Kulturpflanzen beim Pflanzenbau 
zu bentitzen, FuR fassen wtirden. Die Beachtung der wildwach
senden Futterpflanzen haben schon S t e b I e r und S c h rot e r 
vor mehr als vierzig J ahren beim Kunstfutterbau bei der Wahl 
der in die Samenmischung zu gebenden Gras- und Kleearten 
empfohlen. In gleicher vVeise kann die wilde Flora tiber die 
Verwendbarkeit yon Kulturpflanzen im allgemeinen AufschluR 
geben mid bei den Geteidearten speziell tiber die Verwendbar
keit ihrer Sorten. Sehr untersttitzt kann die Wahl in diesem 
FaIle durch die Heranziehung unserer Landsorten werden. 

Entsprechend den in osterreich festgestellten Floragebieten 
hat nun Vie hap per flir Niederasterreich vier Vegeta
tionsstufen aufgestellt, und zwar: a) die pannonische, b) die 
baltische, c) die subalpine, und d) die alpine Stufe. 

Die pannonische Siufe umfam den astIichen Teil Nieder
osterreichs (Marchfeld, einschliefilich des anschlieRenden Teiles 
des Viertels unter dem Manhartsberg und das Wiener Becken), 
der vom landwirischaftlichen Standpunkte aus seit Beginn del' 
getreideztichterischen Bestrebungen in Osterreich als kontinen
tale Lage beziehungsweise kontinentale Ubergangslage bezeich
net wird. Die baltische Stufe umfafit den grafiten Teil des 
Viertels ober dem Wienerwalde einschliefilich Wienerwald, 
dann das vValdviertel und die buckelige ,Velt, die landwirt
schaftlich zum Teil als milde Ubergangsklimalage, zum Teil 
als Waldklimalage bezeichnet werden (Waldviertel). Zur sub
alpinen Stufe gehOrt das Alpengebiet (Kalkalpenzone) von 
Niederosterreich, das als Gebirgsklimalage bezeichnet wird, 
wahrend die alpine Stufe nur einzelne Teile des Alpengebietes 
umfafit, die landwirtschaftlich aber nicht mehr von Bedeutung 
sind. We r nee khat einige Modifikationcn bei dies en Vegeta
tionsstufen vorgenommen und nattirliche Pflanzenbaugebiete 
aufgestellt (pannonischer, stiddeutscher, subalpiner und hoch
alpiner Gan) , die sich dem Wcsen nach mit den Vierhapper
schen Stu fen decken, jedoch einige bisher von Pam mer als 
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"Trockeninseln" bezeichnete ebene Teile im Viertel ober dem 
Wienerwalde, dem pannonischen Gau eingliedert. 1m Wald
viertel rechnet er den stidwestlichen Teil dem sub alpin en Gau zu. 
Es wurden an dieser Stelle speziell diese sortengeographisc:hen 
Ausflihrungen gebracht, weil durch Heranziehen der Flora zu 
einer sortengeographischen Beschreibung die Sortenwahl flir den 
Landwirt in Hinkunft wesentlich erleichtert und Dbergange in 
dies en Stu fen und bei den Stu fen untereinander gewiJ1 praziser 
erfaJ1t und umschrieben werden konnten. Sortengeographische' 
Bezeichnungen, flir die nunmehr die Ansatze geschaffen sind, 
die abe r n 0 c h des A usb a u e s bed ti r fen, werden 
dann gewiJ1 den nicht zu unterschatzenden Vorteil haben, daJ1 
die Kenntnis der wilden Flora mehr als bisher in den Kreisen 
der Landwirte Verbreitung £indet. Dadurch wird aber nicht 
allein die Sortenwahl einfacher und sicherer, sondern auch das 
Verstandnis flir verschiedene KulturmaJ1nahmen, die der Land
wirt durchflihren solI, wie zum Beispiel, Bekampfung· von Un
krautern und Pflanzenschadlingen, Pflege der Saaten, Einstel
lung richtiger Fruchtfolgen sowie zweckmaJ1iger Bodenbear
beitung, gefordert. 

Unter Berticksichtigung der klimatischen, pflanzengeo
graphischen und ortlichen Verhaltnisse wurden gelegentlich 
der Pflanzenbaukonferenzen vom Bundesministerium flir 
Land- und Forstwirtschaft, im Einvernehmen mit den Pflan
zenbau-lnspektoraten der landwirtschaftlichen Hauptkorpora
tionen, abweichend von dem in der Vorkriegszeit im stadsti
schen Jahrbuche des ehemaligen Ackerbauministeriums ausge
wiesen en Anbaugebietcn, eine den Anforderungen des Pflan
zenbaues zweckentsprechende Anbaugebietseinteilung vOTge
nommen. Da sich die Verfasser sowohl bei der Sortenwahl, als 
auch bei der Sortenbeschreibung und Eignung der SOl·ten flir 
verschiedene Lagen in bsterreich auf diese neuen Anbau
gebiete beziehen werden, sollen sie nachstehend lander weise 
geordnet, und zwar unter Angabe einiger wichtiger Orte im 
betreffenden Gebiete, angeflihrt werden. 

N i e d e r - 0 s t err e i c h (N.-a): 

1. Marchfeld: Grofi-Enzersdorf, Ober-Siebenbrunn, Marchegg, 
"\Yagram, Ganserndorf, Zistersdorf, Hohenau, BeJJllhardtal. 

2. Wienerbecken, einschliefilich Steinfeld: Bruck a. d. Leitha, 
Hninburg, Petronell, Fischamend, Himberg, Ebreichsdorf, Theresien
feld und die westlichen Grenzorte Liesing, Baden, Fischau. 

3. Tullnerboden, einschliefilich des St. Paltner Steinfeldes und 
"\Yagram: Langenlebarn, Tulln, Staasdorf, Judenau, Traismauer, 
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Herzogenburg, St. Polten, Spratzern, Absdorf, Grafenworth, Rohren
dorf und auilerster Westpunkt Krems. 

4. Manhartsberg bis Kamptallage mit den ostlichen Dbergangs
lagen: Krems, GfOhl, Langenlois, Horn, Eggenburg, Ravelsbach, Retz, 
Haugsdorf, Oberhollabrunn, Ernstbrunn, Mistelbach, Stockerau. 

5. Waldviertel: Gopfritz a. d. Wild, Schwarzenau, Zwettl, 
Ottenschlag, Geras, Dobersberg, Waidhofen a. d. Thaya. 

6. "\Vienerwaldlagen: Purkersdorf, Reka winkel, Sieghartskirchen, 
SchOpflgebiet, Laaben, Heiligenkreuz, Pottenstein, Kaumberg, Hainfeld. 

7. "\Vestbahnlage, einschliefllich Mankerboden: Neulengbach, 
Prinzersdorf, Melk, Ober-Grafendorf, Mank, Wieselburg, Purgstall, 
Amstetten, St. Peter, Aschbach, Haag, St. Valentin. 

8. Alpengebiet: Gutenstein, Puchberg a. Schneeberg, Schwarzau 
i. Gebirge, St. Aegyd am Neuwald, Lilienfeld, Scheibbs, Lunz, Waid
hofen a. d. Ybbs, Gostling. 

9. Bucklige WeIt, einschlieillich Wechselgebiet: Pitten, Edlitz, 
Krumbach, Kirchschlag, Wiesmath, Aspang, Kirchberg am Wechsel, 
M onnichkirchen. 

Ober-Osterreich (0.-0). 
1. M iihlviertel: Aigen, Schlagl, Rohrbach, N eufelden, Freistadt, 

SandI, Monchdorf. 
2. Linzer Ebene, einschlieillich Kremstallage: Ebelsberg, 

St. Florian, Enns, Traun, Neuhofen. . 
3. Welserheide: vYels, und zwar ost- und westwarts. 
4. Innviertel: Scharding, Grieskirchen, Ried, Braunau, Reichers-

berg. 
5. Alpengebiet: Rohr, Kremsmiinster, Kirchdorf, Windisch

garsten, Ebensee, Goisern. 

Salzburg (8): 

1. Nordliches Gau: Nordlich von Salzburg Talgau, Lambrechts
hofen. 

2. Mittellagen im Flachgau und Tennengau: Hallein und 
Golling. 

3. Hohere Gebirgtaler: Tennengau: "\Yerfen, Abtenau. Pinzgau: 
Zell. a. See, Saalfelden. Pongau: St. Johann, Radstatt. 

4. Lungau: Mauterndorf, St. Michael, Tamsweg. Rauhe, 
trockene Gebirglage. 

Steicrmark (St): 

1. Ermstal bis Paltental, einschlieillich steirisches Salzkammer
gut: Admont, Rottenmann, Steirisch Judenau, Grobming, Schladming, 
Mitterndorf. 

2. Murtallagen: St. Michael, Knittelfeld, Unzrnurkt, Neurnarkt, 
St. Lambrecht, Murau. 

3. Miirztallagen: Mtirzzuschlag, Langenwang, Krieglach, Bruck 
a. d. Mur. 

4. Graze~feld: Umgebung von Graz. 
5. Siidlieher Teil: Leibnitz, M urreek. 

K a I' n ten (K.): 

1. Oberkarnten: Spital, Saehsenburg, Gmtind. 
2. Kalkalpengebiet: Hermagor. 
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3. Klagonfurter- Becken: Klagenfurt, Maria - Saal,St. Veit, 
Volkermarkt. 

4. Lavanttal: St. Andra·. 

Tirol (T.): 

1. Nordostliches Gebiet: Kitzbiihel. 
2. Unterinntal: Brixlegg, Hall, Jenbaeh, Innsbruck, Zillertal, 

Mayerhofen. 
3. Wipptal: Igls. 
4.· Oberinntal: Imst. 
5. Achental: Aehensee. 
6. Pustertal, Hochlandslagen: vVindiseh-Matrei. 
7. Bezirk Lienz. 

Vorarlberg (V): 
1. Hofsteig: Bezau. 
2. Rhoinebene: Bregenz, Dornbirn, Hohenems. 
3. Walgau: Talgebiet, Gebirgsgebiet (Bludenz). 

Burgenland (B): 
1. Nordlicher Teil des Landes, l1iedersehlagsarme Ebene: Neu

siedl, Eisenstadt. 
2. Siidlicher Teil des Landes, niederschlagsreiehes H iigelland: 

Pinkafeld, Giissing, Oberwarth. 

Der richtige Anbau 
Ftir den Anbau muE zunl1chst das Saatgut richtig vor

bereitet und in erster Linie gut gereinigt und sortiert sein. W"ie 
man zu diesem Zwecke vorgeht, wurde bereits in einem frtihe
ren Abschnitte eingehend dargelegt. Wir mtissen uns aber auch 
klar werden: 1. Dber den Zeitpunkt der Saat, 2. Dber die Art 
del' Saat, 3. Dber die Menge der Aussaat und 4. Wie tief das 
Korn untergebracht werden solI. 

a) De r Z e i t pun k t de r S a a t. Die Erfassung der 
richtigen Zeit der Saat ist gleichfalls ein wichtiger Faktor, wel
cher ganz wesentlich den Erfolg del' Ernte beeinfluEt. Sie setzt 
eine gewisse Vertrautheit mit den besonderen Verhl1ltnisBen 
der Gegend voraus. Es werden darum absichtlich genauere 
Zeitangaben vermieden. 1m allgemeinen wird von den Winterun
gen die Wintergerste zuerst gebaut, dann folgt der Roggen 
und zuletzt der Weizen. Der Frtihjahrsanbau soIl erst begon
nen werden, wenn der Boden gentigend abgetrocknet und warm 
ist. Die Erfassung des richtigen Zeitpunktes ist besonders im 
Gebirge von Bedeutung, weil eine richtig gewl1hlte Aussaat
zeit das rasche Wachstum der Pflanzen fOrdert und damit die 
Aussicht auf eine hohere Ernte steigert. Die A:p.bauzeit im 
Frtihjahre wird abel' auch in manchon Gegenden noch beein-
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flu11t durch die Moglichkeit des Befalles Von tierischen Schad
lingen. Urn dies zu verhindern, wird man den Zeitpunkt mit 
Absicht derart wahlen, dall die Pflanzen zur kritischen Zeit 
bereits so erstarkt sind, dall ihnen diese Feinde nicht mehr 
schaden konnen. Dies gilt besonders flir die Getreidehalm
fliege, ferner flir die Frit- und Hessenfliege. Frtihzeitige Saat 
im Frtijahre ist ein gewisses Schutzmittel, besonders aber 
gegen die beim Sommerweizen stark auftretende Getreidehalm
fliege. Die Winterungen werden normaler Weise von Mitte 
September bls Mitte Oktober gebaut, wenn 'nicht besondere 
Verhaltnisse, wie solche im Gebirge sich ergeben, einen frtihe
ren Anbau als notwendig erscheinen lassen. 1m allgemeinen 
hat jedoch eines der wichtigsten Grundgesetze des Pflanzen
banes tiberhaupt Geltung, das da lautet: Die Hohe des Er
trages hangt bei sonst gleichen Umstanden von der Lange der 
Vegetationszeit ab, und zwar in der Weise, dall Pflanzen mit 
langerer Vegetationszeit einen hoheren Ertrag geben. Nun wis
sen wir aber schon aus dem Kapitel "Die Saatgutsorte", dall 
wir unter unser en V er haltnissen Pflanzen mit langerer Vege
tationszeit, also spa t rei f e Pflanzen nicht brauchen konnen. 
Dennoch ist es aber mUglich, die Vegetationszei't unserer frtih
reifen Sorten in der Weise zu verlangern, dall wir ihren Anbau 
(dies gilt namentlich flir Sommerungen) so frtih als es nur 
moglich ist, durchflihren und auf solche Art indirekt die Vege
tationsdauer verlangern. Die Erfahrung lehrt namlich, dall 
eine und dieselbe Sorte zu verschiedenen Zeiten gebaut, prak
tisch genommen, zu gleicher Zeit reift. Baut also zum Beispiel 
ein Landwirt am 10. Marz seinen Hafer an, ein anderer 
jedoch erst am 25. Marz oder gar erst im April, so reifen die 
beiden Haferfelder trotzdem gleichzeitig oder wenigstens fast 
zu gleicher Zeit. Der zuerst gebaute Hafer wird sich aber, 
die gleiche Sorte und sonst gleiche Verhaltnisse vorausgesetzt, 
durch einen wesentlich hUheren Ertrag auszeichnen. 

b) Art d e r S a a t. Die alteste Saatmethode ist die Breit
oder Handsaat. Sie ist in vielen Gegenden unserer engeren 
Heimat noch tiblich und wird noeh lange Zeit ihre GeHung 
in Gebirgslagen haben, wo das Gelande und'die kleinen Acker
flachen flir die Verwendung einer Saemaschine Schwierigkeiten 
bieten. Nachteile der IIandsaat sind, dall der Verbrauch an 
Saatgut groller ist als bei Maschinensaat und dall man Zl1 sehr 
auf die Genauigkeit, Verlaillichkeit und Sorgfalt des Saemannes 
angewiesen ist, llmsomehr als verlailliche Hand-Saer immer seI
tener werden. A uch die Verteilung des Saatgutes tiber 'den 
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Acker ist nie so gleichmlifiig, wie bei del' Maschinensaat. Einen 
Fortschritt in del' Saearbeit zeigten schon die ersten Maschinen 
auf diesem Gebiete, das sind die Breitsaemaschinen, mit wel
chen wenigsten~ eine gleichmanige Verteilung des Saatgutes 
uber den Acker moglich war und Siiefehler vermieden wur
den. Bei del' Handsaat und Breitmaschinensaat ergibt sich abel' 
immer ein wesentlicher Nachteil dadurch, dan das Korn dUTch 
die Egge untergebTacht werden mun und daher verschieden 
tief in den Boden kommt. Diesel' Mangel wurde weitgehend 
behoben durch die Verwendung del' Drillsaat mit Reihensae
maschinen. Durch diese wird das Saatgut VOl' allem gleich
manig in den Reihen, Korn flir Korn, ausgelegt und au.fier
dem gleichmanig tief untergebracht und zwar in del' gewunsch
ten Tiefe durch entsprechende Regulierung del' Einstellvorrich
tung. Die besonderen V orteile del' Drillsaat zeigen sich durch 
ein gleichmaniges Auflaufen del' Saaten, durch gleichmanige 
Reife und eine ganz namhafte Ersparnis an Saatgut. Letztere 
betragt zirka 25%. Aunerdem wirkt die Saemaschine indirekt 
auch dadurch gunstig, dan del' Landwirt VOl' ihrer Anwen
dung gezwungen ist, das Feld bessel' vorzubereiten. 

Eine zweite Art del' Reihensaat ist die Dibbelsaat, die 
darin besteht, dan mehrere Korner auf Saatstellen, die in don 
Reihen auf gronere Entfernung zu liegen kommen, ausgelegt 
werden. Sie wird bei den Getreidearten bIos bei del' Maiskultur 
im Gronen, abel' auch da nul' in beschranktem Mane verwendet. 

c) Die S a at gut men g e. Imm allgemeinen werden hei 
uns pro Hektar aunerordentlich hohe Mengen gebaut. Sie las
sen sich damit erklaren, dan vielfach die Handsaat ublich ist 
und das Saatgut durch Eineggen untergebracht wird. Wenn 
man n1}.n uberlegt, dan hiebei die einzelnen Korner sehr un
gleich untergebracht werden, zum Teil zu tief, zum Teil wieder 
zu flach, so ist leicht einzusehen, dan viele Saatkorner die 
Keimlinge nicht ans Tageslicht bringen und dan daher, urn 
einen kompletten Pflanzenbestand zu erhalten, mehr Saatgut 
verwendet werden mu£. A us diesel' einfachen Dberlegung her
aus, mun es das Streben jedes Landwirtes sein, womoglich das 
Saatkorn in einer angemessenon Tiefe unterzubringen, was 
am besten durch eine Saemaschine geschieht. 

1m Nachfolgendem sollen noch eine Reihe von Gesichts
punkten geboten werden, welche im allgemeinen bei del' Be
messung del' Aussaatmenge mangebend sind. Bei gut bestocken
den Getreidearten, zum Beispiel don veredelten Sorten braueht 
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man weniger Saatgut, bei schwach bestockenden hingegen 
mehr. Je besser der Boden vorbereitet und je kriimeliger die 
Struktur ist, umso weniger Saatgut wird notwendig sein. 
Trockene und hitzige Boden brauchen mehr Saatgut, ebenso 
auch kalte, nasse Boden, weil die Anzahl der zugrunde gehen
den Keimlinge stets groner ist, als auf gut en Boden mit nor
malem oder m1i.Gigem Feuchtigkeitsgehalte. Bei hoherer Keim
flihigkeit und Reinheit des Saatgutes benotigt man geringere 
Mengen. In ungiinstigen klimatischen Lagen braucht man 
mehr, in giinstigen jedoch weniger Saatgut. Rezepie lassen sich 
diesbeziiglich nicht angeben, man wird gut iun, sich im allge
meinen nach den in der betreffenden Gegend iiblichen Saat
mengen zu halt en. 

d) Die S a a t tie f e. Bereits aus den friiheren AusfUhrun
gen geht hervor, dan gerade das Eineggen oder gar das hie und 
da noch iibliche Einpfliigen des Saatgutes mit eine der Ursachen 
ist, welche den Bedarf des Saatgutes aunerordentlich steigern. 
Urn den Keimling in seinem Streben, ans Licht zu gelangen, 
zu untersttitzen, mun das Saatgut in eine solche Tiefe gebracht 
werden, daE es die giinstigsten Bedingungen fUr die Keimung 
findet. Im allgemeinen gilt, dan gronere und schwerere Kor
ner tiefer, kleinere und leichtere Saatkorner seichter unierzu
bringen sind. Bei schweren Boden, die zumeist kalter und 
feuchter sind, ist das SaatkorIt seichter zu legen, damit die not
wendige Luft zum Korn gelangen kann; bei durchlassigen, 
leichten und warmeren BOden hingegen tie fer, damit das Korn 
entsprechend feucht zu liegen kommt. 

Die Pflege des Getreides wahrend der 
Vegetationszeit, sowie der Kampf gegen das 

Unkraut und gegen die Schadlinge 

Das Wintergetreide sieht bis zu 10 Monate und selbst 
dariiber, das Sommergetreide bis 5 Monate auf dem Felde. Dan 
in dieser langen Zeit das Getreide allen vVitterungsunbilden 
und den damit haufig in Verbindung stehenden schadlichen 
Einfliissen ausgesetzt ist, versteht sich von selbst. Trotz der 
Widerstandsfahigkeit, welche unsere einheimischen Sorten im 
allgemeincn gegen diese Einfliisse aufweisen, wird es dennoch 
notwendig sein, diese naher zu kennen, urn doch geeignete Man
nahmen zu deren Vermindernng oder A usschaltung treffen zu 
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konnen, denn eine absolute WiderstandsHihigkeit gegen aUe 
die sehadliehen Einflusse gibt es nieht! 

Aueh der Kampf gegen das Unkraut erseheint nieht min
der wiehtig, iUt doeh das Unkraut mit dem Landwirt aus einer 
Sehussel! Welehe Bedeutung endlieh die Pflanzensehadlinge 
haben, kennzeiehnet am besten der Aussprueh des beruhmten 
deutsehen Enthomologen Prof. Dr. S tell w a a g, der sagt: "Wir 
ern ten nieht das, was wir saen, hegen und pflegen, sondern das, 
was uns die Pflanzenfeinde ubrig lassen!" 

1. Schadliche Witterungs- und Bodeneinfliisse 

a) D a s E r f r i e r en d e r P f I a n zen. Gegen das 
direkte Erfrieren sind die Winterungen ziemlieh widerstands
fahig und im besonderem Mafie trifft dies fur un sere einheimi
sehen Sorten zu. Der Zellsaft dieser Pflanzen vermag sehr nie
drige Temperaturen auszuhalten. Bei sehr strenger KliJte je
doeh ohne Schnee und bei seharfen Ostwinden in hoher Lage 
ware ein Erfrieren dennoeh hie und da moglieh. 

Das beste Gegenmittel ist eine nieht zu feine Bodenvorbe
reitung im Herbste. Ein Feld, das mit Wintersaat bestellt ist, 
soIl eine Unzahl kleiner Sehollehen aufweisen, hinter denen 
sieh die jungen Pflanzehen gleiehsam versteeken und so VOl: 

allzustarker Kalte und vor StUTlll Schutz finden konnen. Eben
so empfiehlt sieh der Anbau widerstandsfahiger Sorten und 
bei frostempfindliehen Pflanzen die Auswahl der riehtigen 
Saatzeit, zum Beispiel bei Mais. 

b) D a s A u s win t ern. Gefriert der feuehte Boden, so 
dehnt er sieh gleiehzeitig mit dem gefrierenden Wasser aus" 
das heifit also, er mun sieh heben. Mit dem sieh hebenden 
Boden werden' aueh die Wintersaaten emporgezogen. 'llritt nun 
Tauwetterein, so senkt sieh wohl der Boden in seine ursprung
liehe Lage zuruek, die Pflanzenwurzeln konnen jedoeh nieht 
folgen und stehen teilweise, wenn nieht ganz hoh1. Die grofite 
Gefahr des Auswinterns besteht gegen Ende des Winters und 
die eigentliehe Besehadigung maeht sieh erst naeh begonnener 
Vegetation bemerkbar. Zu dieser Zeit erfolgt namlieh sehr hiiu
fig ein wiederholtes Gefrieren und Auftauen und setzt nun bei 
Eintritt warmeren Wetters das Waehstum ein, so mussen die 
Pflanzen, da sie weder Wasser noehNahrstoffe aufnehmen 
konnen, eingehen. 

Sind daher Winterungen hoehgezogen, so miissen sie im 
Fruhjahre, sobald der Boden halbwegs abgetroeknet ist, an g e-
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w a 1 z t werden, wodurch die Pflanzen wieder an den Boden 
gedrtickt und dann normal weiterwachsen konnen. Die gleiche 
Wirkung wird auch durch starke Frtihjahrsregengtisse aus
geliist. Gegen das Auswintern haben wir zunachst widerstands
fiihige Sorten, wie solche im speziellen Teile angegeben sind. 
V orbeugend wirkt der· Anbau von Roggen und Wintergerste 
in gesetzterem Boden und Vermeidung des Roggenbaues auf 
nassen Boden, ferner nicht zu spater Anbau und nicht zu 
tiefes Unterbringen des Saatgutes. 

c) D a s Au s s a u ern. Unter langer stehendem Was
ser geht das Getreide als "Landpflanze" bald zugrunde. Man 
sagt, es sauert aus! Es kommt dies einem Luftabschlun gleich, 
wodurch der notwendige Luftsauerstoff fehlt, den die Pflanze 
unbedingt zum Atmen benotigt. F.ehlt dieser aber, wie dies 
bei stehendem Wasser der Fall ist, so kann die Pflanze wohl 
noch einige Zeit infolge der sogenannten intramolekularen 
Atmung, bei welcher ihre eigene Korpersubstanz angegriffen 
wird, weiterleben, stirbt jedoch schlienIich ab, wenn nicht 
rechtzeitig fUr Luftzutritt gesorgt wird. 

Die gronte Gefahr des Aussauerns besteht im Frtihjahre, 
wenn infolge der Schneeschmelze grone Wassermassen ent
stehen und diese infolge des in den unteren Schichten noch 
gefrorenen Bodens nicht versickern konnen. Zu dieser Zeit 
ist es dringend notwendig, dan man, soweit dies nicht schon 
im Herbste auf Grund von Erfahrungen geschehen sein soUte, 
auf den Feldern haufig Nachschau halt und mittelst einer Haue 
rasch absaugende Abzugsgraben zieht. Das Aussauern ist da
her in den meisten Fallen auf Nachlassigkeit zurtickzufUhren, 
soferne nicht ein zu hoher Grundwasserstand die Ursache des 
langer stehenden Wassers ist. Es kennzeichnet sich dadurch, 
dan das Getreide im Frtihjahre in den Furchen und Mulden 
gelb wird und dann mit beginnender Vegetation nach und nach 
verschwindet, so dan leere Stell en bleiben, auf den en sich dann 
noch dazu sehr leicht das Unkraut ansiedelt. Dem Aussauern 
entgegen wirken auch Drainagen und Tiefkultur. 

d) D as E r s tic ken 0 d erA us f a u len. 1m allgemei
nen ist die Ansicht verbreitet, dan es fUr die Wintersaaten gut 
ist, wenn sie mit Schnee bedeckt sind. Sie ist jedoch nur dann 
richtig, wenn der Schnee auf vorher gefrorenern Boden zu 
liegen kommt. Fiillt dagegen Schnee auf nichtgefrorenem Bo
den, so kann dieser den Saaten sehr gefiihrlich werden, beSOIl
ders dann, wenn darauf Tauwetter und hernach starker Fros~ 
eintritt, wodurch der oben geschmolzene Schnee zu einer festen 
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Eiskruste wird, durch welche der Luftzutritt verhindert wird. 
Da die Pflanzen unter Schnee auf nichtgefrorenem Boden zum 
Wachstum angeregt werden, beginnen sie lebhaft zu atmen 
und miissen in ihrer eigenen ausgeatmeten Kohlensaure, die 
durch den Luftabschlufl nicht abgefUhrt wird, ersticken. Die 
Pflanzen verfaulen entweder noeh unter dem Schnee oder wenn 
dieser rasch weggeht, verwesen sie, was in der Praxis irrtiim
lich als "auswintern" bezeichnet wird. Die ungiinstlge Wir
kung solcher Schneedecken bezw. Eisdecken kann am besten 
behoben werden, wenn mit einem Wagen kreuz und quer 
dariiber gefahren wird. Dadureh wird die notwendige Luftzir
kulation wieder hergestellt. W 0 dies nicht moglich ist, werden 
in die Schneedecke groflere Luftloeher gemacht. Hiezu beniitzt 
man Schlogel, Krampen und auch Kleehiefel, mit denen man 
kegelformigc Locher ausbohrt. Einen je grofleren Umfang diese 
haben und je mehr solche gemacht werden, ein desto reichli
cherer Luftzutritt wird gewahrl~istet. 

e) Die T roc ken h e i t. (Diirre). Trockenperioden 
sind in 6sterreich keine Seltenheit und namentlich manche Ge
biete haben darunter sehr haufig zu leiden, wie zum Beispiel 
das Marchfeld, das Steinfeld und manche sonnige Gebirgslage,n . 

. Diesen Landstrichen kommt besonders die grone Spar
samkeit der dort geziichteten Sorten mit dem Bodenwasser zu
gute. Werden solche Sortcn noch durch wassererhaltende Bo
denbearbeitung unterstiitzt, so iiberstehen sie Trockenperioden 
in der Regel ohne wesentliche Einbufle ganz gut, wenn es 
sich nicht direkt urn eine katastrophale auflergewohnliche 
Trockcnheit handelt. 

Die Diirre schadigt zunachst jenes Organ, dessen Aus
bildung in diesen Zeitpunkt £aIlt. So ist beim Getreide eine 
Diirrperiode umso schadlicher, je jiinger die Pflanzen sind, 
denn bei Getreide eilt die Nahrstoffaufnahme der Trocken
substanzbildung wesentlich voraus. Die Nahrstoffaufnahme ist 
zur Zeit des Schoflens (also im Mai) schon zu 90 % vollendet, 
weshalb Trockcnheit zu dieser Zeit nicht mehr so sehr ins Ge
wicht fallt, was fUr Wintergetreide im erhohten Mane gilt. 

Herrscht vor oder wahrend des Schonens langere Trocken
heit und fallen dann ausgiebige Regen, so tritt leicht soge
nannte Zweiwiichsigkeit ein (namentlich bei Gerste und 
Hafer), was ungleiche Reife zur Folge hat, wodurch wieder 
die Kornqualitiit leidet. Man versteht darunter das Nachwach
sen einzelner Halme. Herrscht bei 'der Aussaat Trockenheit, 
so wird die Keimung verzogert llIld dadurch die Vegetations-
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zeit verktirzt. Anwalzen ist in diesem FaIle notwendig, es 
sollte jedoch nach dem Aufgang wieder leicht geeggt wer
den, damit nicht unnotig Wasser an die Oberflache gezogen 
wird und dort verdunstet. Junge Saaton ziehen bei Dtirre ein, 
man sagt, "sie ver lieron sich". 

Den derzeit bei uns fast nur in Gartnereien aufgestellten 
Regenanlagen steht sicherlich auch noch in der Landwirtschaft 
eine gro.fie Zukunft offen, wenigstens wo sie technisch durch
fUhrbar sind und der Rechenstift dafUr spricht. 

f) Die V e r k r u stu n g. Verkrustung stellt sich ein, 
wonn sich gro.fiere Wassermasson tiber den Boden bewegen 
und zwar durch den Druck solcher Wassermassen (Verschlam
mung), ferner als Folge von Gewitterregen (Platzregen) und 
endlich nach Dtingung mit Chilisalpeter. In den ersteren zwei 
Fallen wird durch die Kraft des Wassers oder des fallendon 
Tropfens die Krtimelkornstruktur des Bodens in die Einzel
kornstruktur umgewandelt, wodurch der Boden in der oberst en 
Schichte in eine zementartige Masse verwandelt wird. (Kruste, 
Riefern, Rauhen). Diese wird meist durch Risse und Sprtinge 
unterbrochen und ~ann in ganzen Platten yom Boden abge
hoben werden. Chilisalpeter bildet mit der Bodenkohlensaure 
Soda, was gleichfalls Verkrustung zur Folge hat. 

Die Hauptbeschadigung ist auf den hervorgerufenen Luft
abschlu.fi zurtickzuftihren, wodurch die Verwesung hintangehal
ten, die luftholden fUr den Boden gtinstigen Bakterien zum Ab
sterben gebracht werden und nunmehr eine gtinstige Entwick
lung der Denitrifikationsbakterion Platz greift. Letztere aber 
greifen, um sich den notwendigen Sauerstoff ftir die Atmung 
zu verschaffen, die vorhandenen Salpeterverbindungen im Bo
den an und zerstoren diese bis zu elementaren Stickstoff, der 
entweicht. Auf diese Weise kann eine Chilisalpeterdtingung 
fast illusorisch werden. Aufierdem wird die Bodenkapillaritat 
wesentlich erhoht, so dafi das Wasser nach oben steigt und 
verdunstet, also ein schadlicher Wasserverlust eintritt. Auf auf
gegangene Pflanzen aber wirkt die Kruste wie eine Schere, 
behindert besonders das Dickenwachstum und kann bei lange
rer Dauer die Pflanzen direkt zum Absterben bringen. Eben 
im Aufgehen begriffene Saaten konnen die Kruste nicht durch
brechen, biegen sich unterhalb derselben um oder bleiben unten 
an dies or auch kleben. 

Wie aus vorstehender Darlegnng hervorgeht, wirkt Ver
krustung auch auf nicht bebautem Boden schiidlich und solIte 
daher immer bekampft werden. Es geschieht dies am besten 
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mittels Eggen odeI' bci aufgegangencn Saatcn mit sehr leichtcn 
Saateggen und ganz vorziigliche Dienste leistet hiebei die 
Zehetmayerische Walzenegge, von derman, wenn besond€'re 
Vorsicht gebotcn ist, zum Beispiel beim Aufgang del' jungen 
Saaten, auch nul' die Walzen allein vel' wenden kann, wodurch 
eine vollstandige Schonung del' Saaten gewahrleistet wird. 

g) Del' S a u I' e g l' add e s Bod ens. Befriedigen trotz 
aller berechtigter Hoffnungen die Bodenertrage nicht, so trii,gt 
haufig, wie neuere Forschungen ergeben haben, del' zu grol1e 
Sauregrad des Bodens die Schuld daran. Nach dem derzeitigen 
Stand del' Wissenschaft ist es in beilaufig 70% aller Falle ma-g
lich, diesem Dbelstand durch eine Kalkdiingung abzuhelfcn, 
was auf Grund del' Untersuchung des Bodens festgestellt wird. 
Zu diesem Zwecke mnn eine Bodenprobe del' chemischen Ver
suchstation eingeschickt werden. Da abel' die Versaueruug 
des Bodens auch auf mangelhafte Durchliiftung, seltene oder 
wenige Verwendung von animalischem Diinger, sowie zu oHe 
Verwendung von saueren Kunstdiingemittel, besonders auf 
schwefelsaures Ammoniak und auch auf den stark chlorM.l
tigem Kalidiinger zuriickzufUhren ist, empfiehlt sich immer auf 
Grund der Angaben nach del' Bodenuntersuchung ein kleinerer 
Feldversuch und dann erst die Dbertragung in die groJ~e 
Praxis. Durch die Bodensaure werden die Bodenbakterien 
zum Teil vernichtet odeI' zumindest ungiinstig beeinfluEt, ferner 
wird del' Boden verschlammt, Nahrstoffe gelOst und ausge
waschen. Die Pflanzen zeigen gelbe Blatter und wachsen kum
merlich. Stark empfindlich gegen die Bodensanre sind naeh 
Schneidewind IGee, Erbsen nnd Wicken, also Pflanzen, die 
gerade als V orfriichte fUr unser Wintergetreide eine groHe 
Rolle spielen. Leidet abel' deren Entwicklung, so ist dies fUr 
die folgenden Friichte, also fUr die Getreidesaaten, sicherlieh 
auch yom Nachteil. Von dell Getreidearten sind Gerste und 
Weizen empfindlieher gegen Saure als Hafer und Roggen. 
Pflanzen, die sauren Boden anzeigen, sind: Sauergraser, 
Sehachtelhalm, Sauerampfer, Wollgras, Wucherblume, Hah
nenfu£ etc. 

2. Der zu dichte und der zu diinne Saatenstand 
a) De I' z u d i c h t eSt and. Zu dichter Stand del' Saat 

kann entstehen durch iiberm(i£ig starke Aussaat, durch 7,U 

starke Stickstoffdiingung und bei normaler Aussaat durch 
einen ungewohnlich sehonen, langandauernden, warmen Herbst. 
Zu dieht stehende Saaten leiden haufig in del' Ahrenausbildung 
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und ganz besonders gefahrlich und auch betriebswirtschaftlich 
sehr nachteilig ist die dadurch leicht hervorgerufene Lagerung. 
Darunter versteht man bekanntlich das Umlegen del' Pflanzen 
gegen den Erdboden. Die unmittelbare Ursache des Lagerns 
ist in dem Mangel an Licht in den unteren Teilen del' Halme 
infolge des dichten Standes zn suchen. Die Pflanzenzellen 
wachsen im Dunkeln viel rascher, bleiben abel' diinnwandiger 
und konnen dann die oberen schwer en Teile del' Pflanze nicht 
tragen und legen sich gegen den Erdboden zu urn. Das La
gern ist umso gefahrlicher, je friiher es eintritt und bei Rog
gen insbesonders VOl' del' Bliite, weil hiedurch die Fremdbe
fruchtung zum Teile unmoglich wird, was einen scnlechten Be
satz del' Ahren und dadurch einen wesentlich geringeren Ertrag 
zur Folge hat. SpateI' kann dann bei langerer Lagerung Mil1-
fiirbigkeit des Kornes und bei Regenwetter leicht Auswachsen 
del' Korner eintreten. Ein grol1er betriebswirtschaftlicher Nach
teil ist del', dal1 solches Getreide entweder gar nicht odeI' nul' 
teilweise mit del' Maschine geschnitten werden kann odeI' mit
unter auch nul' nach einer Richtung und dal1 selbst die Hand
arbeit bei Lagergetreide gegeniiber stehendem viel langsamer 
VOl' sich geht. Zu den Gegenmal1nahmen gehort ein entspre
chendes Ubereggen bei Winterroggen und Wintergerste im 
Friihjahre, dagegen unter keinen Umstanden bei Wei zen, del' 
hiedurch nul' noch dichter werden wiirde. W 0 Schafe ge
halten werden, konnen auch diese zum raschen Uberweiden 
verwendet werden. Bei Weizen fiihrt am besten das· sogenannte 
Schropfen odeI' Serb en zum Ziele, das hei11t es werden mittelst 
Sicheln die oberen Blatter abgeschnitten und als Futter ver
wendet. Es ist dies abel' nul' in kleineren Wirtschaften mog
Hch. Durch diese Arbeit wird durch den Zutritt des Lichtes 
eine SUirkung del' unteren Halmglieder hervorgerufen. 1m 
Ubrigen ist die Lagerfestigkeit wieder eine wertvolle Sorten
eigenschaft und aul1erdem tritt bis zu einem gewissen Grade 
auch eine Selbstregulierung in del' Weise ein, dal1 auf einer 
bestimmten Bodenflache auch nul' eine bestimmte Halmmenge 
gebildet wird. Die Bestockungsfahigkeit del' Sorte spielt hiebei 
allerdings auch eine Rolle. Von del' Lagerung streng zu unter
scheiden ist das schwere Hineinnicken del' Ahren del' Zucht
sorten zur Zeit der Reife, hervorgerufen durch die schweren, 
vollbesetzten Ahren. Auch ein Niederlegen des Getreides zur 
Zeit del' Reife infolge schwerer Gewitterstiirme und Regen 
kann nicht Zllr Lagerung geziihlt werden. 

b) Del' z n d ii nne S tan d. Er kann hervorgerufen 

Pammer-Ranninger, Getreidebau 5 
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werden durch zu geringe Aussaat, durch geringere Keimfahig
keit des gebauten Getreides, durch Auftreten von Schiidlingen, 
ferner durch ungitnstige Wftterungsverhiiltnisse, zum Beispiel 
durch au1.\ergewohnlich friihz~itigen Eintritt des Winters oder 
auch dun;h zu sp1item }.nbau Zu dunne Saat hat den Nach
teil, dan der Ertrag geschm::ilert wird, ferner dan auftretende 
Schadlinge vielmehr Schaden anstellen konnen und dan der 
Vermehrung des Unkrautes Vorschub geleistet wird. Endlich 
sind solche Boden dem Austrocknen viel mehr ausgesetzt. 13e
iOtocken sich die Pflanzen unter unseren Verh1iJtnissen infolge 
groneren Standortes starker, so ist aLlch der Wasserverbrauch 
ein viel gronerer. Da es aber haufig an Wasser mangelt, tTitt 
ungleiche Reife mit viel Hinterkorn ein. Vor allem wird man 
einige Zeit vor der Aussaat cine Keimprobe machen, um die 
richtige Saatmenge feststellen zu konnon. Bei zu dunner Saat, 
ist Winterroggen und Wintergerste im Fruhjahre fest an:m
walzen, um nicht noch Verluste durch Auswintern zu habon, 
Winterweizen aber fest abzueggen, da er botanisch zu den 
Quecken gehort und umso dichter wird, je mehr er zerrissen 
wird. Gutes Dbereggen hat hei vVeizen mindestens den glei
chen Erfolg, als eine Dungung mit 100 kg Chili sal peter pro 
1 ha. Andere im Fruhjahre zu dunn stehende Saaten werden 
zweckmailig mit Chilisalpeter, oder mit Leunasalpeter, oder 
Kalksalpeter als "lVIedizin" gediingt. 

3. Die wichtigsten dem Getreidebau schad lichen 
Unkrauter, sowie deren Bekampfung 

Jeder Landwirt hat auf seinen Feldernso vie I Unkraut, 
als er verdient, sagt Prof. Dr. K. v. R li m k e r! 

AIle Gewachse, die in einem Saatenstand auftroten und 
nicht mit Absicht gebaut wurdon, nennen wir Unkrautpflan
zen. Sie schadigen die angebauten Kulturpflanzen. in versd1ic
denster Weise. Flir den Landwirt gilt aLlch zum Beispiel vVei
zen im Roggen als Unkraut oder auftretendes Thimoteusgras, 
welches als V orfrucht im Klee war und dann im Hoggen oder 
Weizen erscheint, spielt ebenfalls die Rolle eines Unkrautes. 

Das Unkraut entzieht dem Boden und damit !iuch den 
Kulturpflanzon das Wasser sowie Nahrstoffe, lam zu den Kul
turpflanzen oft das Licht mangelhaft zulrelen und dort, 'YO 

eine Unkrautpflanze steht, konnte gunz gut auoh cine Kultur
pflanze stehen. Die Unkrauter ersohwerell die Ernte, machell 
mehr Reinigungsarbciicll beim Ernteprodukt not wendig, er-
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fordern oft vie I Hand- und Gespannarbeit und set zen dadurch 
den Reinertrag del' Wirtschaft stark herab. Manche Unkraut
samereien sind giftig und beeinflussen dann das Meld un
gtinstig. 

Abgesehen von del' Verwendung eines vollkommen reinen 
Saatgutes und von del' Vernichtung des ausgeputzten Unkrau
tes durch Verftitterung an H tihner odeI' noeh bessel' dllrch 
Verbrennen, ist nnd bleibt eine rechtzeitigund richtig dl1rC1l

geftihrte Bodenbearbeitung das beste und sicherste l'vlittel zur 
Unkrautvernichtung bezw. aueh das beste Vorbeugungsmittel 
gegen die Verunkrautung. Aueh eine richtige F'ruehtfolge kann 
dabei sehr untersttitzend mitwirken, 

a) Die Que c k e. (Bayer), Triticum repens, ist ein 
sogenanntes vVurzelunkraut und vermehrt sieh durch unter
irdische Auslaufer (Rhyzome). Sie ist, wo sie tiberhand genom
men hat, erst nach Jahren zielbewl1fiter Bekampfung wegzu
bring en nnd ist immer ein Zeiehen verr>.aehliissigter Boden
bearbeitung und auch einer ungiinstigeu Fruchtfolge. Sie ('1'

fordert, da sie sich bei del' Bodenvorbereitung auseggt, viel 
Hand- und Gespannarbeit. vVichtig ist, Zll wissen, dall es eine 
mechanisehe Vernichtung del' Queeke dureh Auseggen nieht 
gibt! Sie nistet sich am leiehtesten auf sandigen Boden ein. 

Bekampfung. Anbau von diehtem Mischling unler dem 
die Quecke zum griiilten Teile erstickt, weil sie LichtabschluE 
nicht vertragt. Nach eigenen Erfahrungen hat sieh naehstehen
de Fruchtfolge besonders gut bewahrt: Mischling, Winter
Roggen, Klee, Winter-Roggen, etc. Stark verqueckte Felder 
waren naeh diesel' Fruchtfolge und bei sonstiger richtiger 
Bodenbearbeitung vollkommen frei von Quecke. Recht gunstig 
wirken auch Haekfrtichte, VOl' allem Kartoffel llnd Rtibe bei 
entsprechend diehtem Stande. In Gegenden, wo Stoppelfrtiehte 
gebaut werden kiinnen, hat sieh auch del' Anban von Senf 
nach del' Ernte des Getreides zur Verniehtung del' Quecke 
gut bewahrt. Unniitiges Abeggen vermehrt nur die Queeke, weil 
die Rhyzome zerrissen werden, wodureh eine Ummhl neuer 
Pflanzen entstehen. Man besehranke sieh daher nul' auf das 
Abgabeln del' normal ausgeeggten Qlleeken, soferne sie eben 
dem Anbau hinderlieh Rein wtirden. Die sogenannte Schei
benegge begtinstigt die Vermehrung del' Queeke, weil die Rhy
zome in kleine Teile zerschnitten werden, die wieder 'den Aus
gangspunkt zu neuen Pflanzen bilden. Die Scheibenegge ist 
daher nul' auf vollkommen queekenfreien Boden am Platze. 

5* 
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b) Die Aekerdistel (Cirsium arvense). Die Distel 
ist hauptsaehlieh das Unkraut des Sommergetreides. Reife 
Disteln im Getreide sind beim Garbenbinden und beim Druseh 
infolge ihrer Staeheln aunerst unangenehm. Sie zahlt, so wie die 
Queeke, zu den Wurzelunkrautern, vermehrt sieh aber sehr stark 
dureh Samen, die dureh den Wind oft kilometerweit fortgetragen 
werden und sieh an windgesehutzten Stellen zu Boden senkon. 
Oft tragen aueh die in der Nahe befindliehen Walder mit ihren 
Distelherdcn vie I zur Verdistelung der Felder bei. Urn sie nicht 
uberhand nehmen zu lassen, ist ein jahrliehes Ausstechen 
oder noeh besser Jaten der Distel notwendig. Ersteres mun so 
gesehehen, dan die Distel fief abgestoehen wird, denn sonst 
bilden sieh neue Triebe und die Verdistelung wird nur noeh 
gefordert; letzteres gesehieht am besten naeh einen Regen, weil 
hiedureh die Arbeit sehr erleiehtert wird und aunerdem die 
ganzen Distelwurzel herausgezogen werden konnen. 

c) Der Ackersehachtelhalm (Equisetum ar
vense). Er tritt nur in Boden mit ubersehussiger Nasse im 
Untergrund und bei Kalkmangel auf. Die Hauptwurzel dieses 
Unkrautes liegt immer direkt im Wasser, weshalb Drainage 
sehr wirksam ist. Auch durch Kalkdungung sowie durch 
dichten Stand der Feldfruchte wird er erfolgreich bekampft. 

d) Die Ackerwinde (Convolvulus arvensis), lst 
ein sehr liistiges Unkraut, eine ausgesprochene Lichtpflanze 
und hat einen bis 1 m tief gehenden Wurzelstoek. Sie kriecht 
auf die Getreidehalme empor und zieht sie zu Boden, was ahn
liche Schaden wie Lagerung zur Folge hat. 

Bekampfung: Rationelle Bodenbearbeitung, Anbau von 
stark beschattenden Pflanzen, wie Misehlinge, ferner hat sieh 
der Anbau von Wintergerste bewahrt. 

e) Be i n well 0 de r S c h war z w u r z (Symphytum 
asperimum). Dieses groBe, krautige Unkraut kommt auf sehr 
feuchten kalkarmen Boden vor. 

Bekampfung: Tiefes ausstechen, Drainage und Kalkung. 
f) D e r H e d e ric h (Raphanus raphanistrum) odei' 

A c k err e t t i g und der A c k e r sen f (Sinapis arvensis) , 
beide allgemein als Hederieh, in manchen Gegendcn Drill od'Br 
aueh Tulln genannt, ist das Iastigste, am sehwersten wegzu
bringende Samenunkraut. Der Same halt sich viele Jahre lang 
keimfiihig im Boden und daher tritt der Hederich in manchen 
gunstigen Jahren unvermutet stark auf. Namentlich Hafer und 
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Gerste leiden sehr durunter, da sie oft vollstandig unterdruckt 
und dadurch in ihrer Entwicklung sehr gehemmt werden. 

Bekampfung: Ein wichtiges Mittel zur Hintanhaltung 
4es Auftretens von Hederich in Feldbestand ist die Verwen
dung von hederichfreiem Saatgut. Es ist bei del' Reinigung des 
Saatgutes jedoch darauf zu achten, ob es sich urn den eigent
lichen Hederich (Raphanus raphanistrum) , des sen Samen be
kanntlich eine Gliederschote bildet, handelt, del' wegen seiner 
GreWe nul' schwer odeI' fast gar nicht aus dem Saatgut ent
fernt werden kann, odeI' urn den sogenannten Hederich (Sinapis 
arvensis), dessen Samen klein und rundlich, ahnlich dem Senf
samen sind und leicht aus dem Saatgut entfernt werden kann. 
1m ersteren FaIle ist del' Schwerpunkt del' Bekampfung auf 
das Feld bezw. auf den Feldbestand zu legen und die nach
stehend ausgefiihrten Bekampfungsarten anzuwenden; im 
letzteren FaIle wird eine sorgfaltige Saatgutreinigllng vor
bengend wirken. 

Bekampfung mittelst Hederichjatmaschinen zur Zeit del' 
Bliite und zwar am besten nach einem Regen. Eine solche 
gute Jatemaschine erzeugt die Firma Jezek in Blansko in 
Mahren. Die Pflanzen erholen sich nach dem Jaten sehr rasch. 

Aufstreuen von ungeoltem Kalkstickstoff, und zwar 
z:rka 70 bis 100 kg anf ein ha im Morgentan zu einer Zeit, 
wo del' Hederich 3 bis 5 Blatter hat. In solche Saaten darf je
doch kein Klee eingesat sein. Noch bessel' hat sich eine 
Mischung von 70 kg Kalkstickstoff mit 500 kg feingemahlenen 
Kainit bewahrt. Dieses Gemisch wird ebenfalls im Morgentau 
gestreut, wenn del' Hederich 3 bis 5 Blatter hat. 'Endlich durch 
Bespritzen mit 20% iger Eisenvitriollosung, wobei man auf 
1 ha 600 I Flussigkeit und 120 kg Eisenvitriol benotigt. Diese 
Methode ist sehr kostspielig und zeitraubend und allflerdem 
bei nachher eintretendem Regenwetter sehr nnsicher, 

Hackfruchtbau, ebenso del' Anbau von dichten Futter
pflanzen (Mischling) tragt viel zur Vernichtung des Hede
richs bei. 

g) Del' Wi I d h a fer (Avena fatua). Er ist gegenuber 
dem Kultllrhafer grob, rohrariig unu schwarzbralln in den Ris
pen und kann, da er sich fruher als del' Kultllrhafer entwickelt, 
leicht herausgezogen werden, wenn er nicht in groflen Men
gen anftritt. Hiebei mufl abel' allch del' Wurzelstock mitge
rissen werden, weil er sonst wieder sehr schnell nachwachst. 
Tritt Wildhafer in grofleren Mengen auf, so mil a er unrch 
Hackfruchtban nnu Grunfuttc't'hau vernichtet werden. 
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V orbeugende MaBnahme ist die Verwendung wildhafer
freien Saatgutes. Leider gelingt bei stiirkerem Vorkommen die 
Entfernung des Wildhafers durch die guten PutzmUhlen nieht 
vollstandig. M5glich wird abel' die Entfernung dieses liistigen 
T::"nkrautes bei Verwendung del' neuesten Putzanlagen, die mit 
dem "Aschenbr5del" odeI' dem Auslesetisch kombiniert sind. 

h) Die R 0 g g e n t l' e s p e, (Bromus secalinus). Dieses 
Unkraut, das im Volksmunde auch Durst genannt wird, tritt 
in vernachliissigten Wirtschaften in Roggenfeldern, besonders 
in nassen J ahren auf. Kann durch entsprechende Reinigung 
des Saatgutes, richtiger Bodenbearbeitung und Wasserregu
lierung zum Verschwindcn gebracht werden. 

i) Del' K I a p pert 0 p f, (Kloft) (Alectorolophus 
mayor Reich). Auch dieses Unkraut weist auf eine Vernaeh
liissigung del' Felder hin und ist besonders oft im n.-5. Wald
viertel in dtinnstehenden Roggenfeldern anzutreffen. Feuehte 
Lagen bevorzugt er. Del' Klappertopf ist ein Sehmarotzer
unkraut und drtiekt daher den Ertrag des Getreides sehr herab. 

Durch Wasserabzug, dichteren Anbau, Haekfruchtbau 
und riehtiger Bodenbearbeitung kann er leieht bekampft 
werden. 

j) Die V 0 gel w i eke, (Vicia Cracca). Diese kommt 
mitunter im stiirkeren Umfange in Haferfeldern VOl' und (lr
schwert die Ernte durch Niederziehen des Hafers infolge ihrer 
windeIiden Stengel. Aueh wird das Trocknen des Getreides 
hiedureh erschwert. 

Bekampfung: Drusch mit Entgranner bei Dreschmasehi
nen, damit die Htilsen aufgerissen werden, wei I sie sonst dureh 
die Trieure nicht wegzu bringen sind. Sorgfaltige Reinigung 
des Saatgutes und Verschroten der Wieken zu SchweinefuUer. 

Die tibrigen Samennnkriiuter, die durchwegs einjiihrig 
sind, wie zum Bei~piel del' Klatschmohn, die Kornblume, Mel
den, Knoterich und die Kornrade, sowie die Roggentrespe 
werden leieht durch die riehtige Bodenbearbeitung insbeson
del's dureh den reehtzeitigen Stoppelsturz verniclitet oder wenig
stens auf ein versehwindendes Minimum herabgedrtickt. 

4. Die haufigsten tierischen Schadlinge und deren 
Bekampfung 

1m Kampfe gegen die Sehiidlinge wird del' Landwirt dureh 
die nattirliehen Feinde diesel' Sehadlinge untersttitzt, weshalb 
er diese schonen und in jeder Beziehung begtinstigen solI. Zu 
diesen geh5ren vornehmlich: Maulwtirfe, Igel, Ringelnattern, 
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Blindschleichen, Kruten, Spitzmause und alle Singvogel, allem 
yoran die Bachstelze und sicherlich anch die Krahe, die eine 
Unmenge Mause vertilgt. Von den Insekten die Schlupfwespen 
Hnd Laufkafer mit Ausnahme des Getreidelaufkafers. 

a) Die Ackerschnecke, (Limax agrestis). Die 
Ackerschnecke gehurt zu den Nacktschnecken, ist dunkelgrau 
und zirka 21/2 cm lang. 1m Herbste wird sie den Wintersaaten 
gefahrlich, weil sie oft massenhaft anftritt und dann die jun
gen Saaten vollsLandig abfrint. Diese Zeit ist deshalb so ge
fahrlich, weil im Herbste die jungen Schnecken aus den Eiern 
schlupfen und dann begreiflicherweise sehr gefraflig sind. 

Bekampfung: Ausstreuen von Atzkalk in Zeitabschnitten 
von zirka einer halben Stunde hintereinander, besonders in 
der Nacht. Beim ersten Ausstrenen schutzt sich die Schnecke 
durch Schleimabsonderung, beim zweitenmal wird sie jedoch 
getotet. Anch das Abwa1zen solcher Felder, am besten mit 
eisernen Glattwalzen hat sich gut bewahrt, weil die Schneeken 
hiebei zerdruekt werden. Neuestens wurden auch gute Erfolge 
mit feingemahlcnem KainiL erzielt. 

b) Del' D I' a h t w U I' m, (Agriotes segetis). Diesel' 
drahtharte, glanzende, einem Meh1wurm ahn1iche Schadling, 
ist die Larve des Saatschnellkafers, auch Schmied genannt. 
Knapp unter der Erde bewegt er sich von einer Pflanze Zllr 
an del' en fort und frim die Wurzeln unmitte1bar unter dem 
Boden ab, so dan die abgewe1kten Pflanzen 1eicht aus dem 
Boden genommen werden kDnnen. Zu dieser Zeit setzt del' 
Drahtwurm abel' schon sein Zerstiirungswerk an einer ande
ren Pflanze fort. Er za.hlt mit zu den grunten Schadlingen. 

Bekampfnng: Schweres Walzen, damit er sich nicht so 
rasch von einer Pflanze zur anderen fortbewegen kann, Aus
streuen von Kainit, gegen dessen atzende Wirkung er sich in 
tiefe Bodenschichten zuruekzieht, Sehonung der naturlichen 
Feinde, besonders der Bachstelze, die am nachsten hinter dem 
Pflllge einhergeht und viele Drahtwurmer vernichtet. 

e) De r Get rei del a 11 f k a fer, (Zabrus gibbus). Von 
diesem schadigt sowoh1 del' Kafer als anch die Larve. Der 
Kafer ist etwa P/2 cm lang, mattsclnvarz und am Bauche dun
kelbraun. Er klettert abends und nachts an dell Getreidehalmen 
empor und frim die jungen K(irner aus. Die zirka 2 em lange 
und 3 111m breite, plattgedruckte Larve mit sehwarzem Kopf und 
braunem Rueken frint die jungen GeLreidepflanzcn oberhalb 
del' Erde im Herbste und Fruhjahre abo Da diese Larve 3 Jahre 
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zu ihrer Entwicklung braucht, ist sie als ein enormer Schi;ld
ling zu bezeichnen. 

Bekampfung. In aller erster Linie Fruchtwechsel. Da 
die Larven frontweise vorgehen, kann man auch steile Graben 
ziehen, die mit Uraniagriin bespritzt werden. Pam mer beob
achtete im Marchfelde, wo neben friihreifen Roggensorten auch 
spatreife gebaut wurden, dan diese Sorten, welche durch das 
Hinausschieben der Reifezeit durch langere Zeit hindurch dem 
Kafer das weichere, in Milchreife befindliche Korn bieten, 
zur Verbreitung des Schadlings beitragen. 

d) Die Fritfliege. (Occinis frit). Die 2 bis 4 mm 
langen Maden der Fritfliegen schadigen bei uns am meistell 
nach der Bliite den spatschossenden oder auch spatreifenden 
Hafer, indem sie den Fruchtknoten beziehungsweise die jungen 
Korner ausfressen. Vom Haferahrchell hang en dann wei£e 
Fransen davon und das Ahrchell ist natiirlich leer. Die jungen 
Saatell von Winterungen und Sommerungen konnen aber aueh 
stark beschadigt werden. Oberhalb des \Vurzelknotens findet 
sich dann die Made vor, die' ein Abwelken und ein Absterben 
der Pflanzen bedingt. 

Bekiimpfung: Mogliehst friihe Aussaat der Sommerungen 
und Verwendung von friihreifen Sorten. Bei Fritfliegengefahr 
aueh spaterer Anbau del' Winterungen (Nieht VOl' 20. Sep
tember). Sofortiger Stoppelsturz. 

e) Del' Getreideblasenfu£' (Thrips cerealeum). 
Del' Blasenfu£ tritt meist bei Roggen und Hafer, seltener bei 
Weizen auf. Die Blasenfii£e sitzen in del' Blattscheide, sind 
2 mm lang, sehwarzbraun, das Weibchen ist gefliigelt, das 
Mannehen dagegen nieht. Kommt die Roggenahre, beziehungs
weise Haferrispe raseh aus del' Blattseheide, so kann sie ganz 
unbesehadigt bleiben, bleibt sie dagegen einige Zeit in den 
Blattseheiden sitzen, (zum 'reil aueh Sorteneigentiimliehkeit 
oder dureh Eintritt kalten Wetters bedingt), so wird meist 
del' untere Teil del' Ahre so abgefressen, dan nul' die Spindel 
iibrig bleibt und an del' Haferrispe wei£e Fasern hangen. 

Bekampfung: Anbau raseh- und gleiehma£ig sehossender 
Sorten und ehester Stoppelsturz, damit die dort sieh spater 
befindlichen Insekten zerstort werden. 

f) Die Weizenhalmfliege, (Gicht oder Podagra). 
Zur Zeit des Schossens bemerkt man mitunter in Weizenfeldern 
mehr oder weniger gro£e Stell en, die von manchen Landwirten 
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als Folge eines schlecht en Untergrundes angesehen werden 
und mit den bekannten Schwind- odeI' Schrindstellen verwech
selt werden. Tatsachlich haben sie damit eine sehr grone Ahn
lichkeit. Auf diesen Stell en ist del' Weizen etwa urn '/3 kiirzer. 
Die Ahren sitzen zum Teile noch in del' Blattscheide odeI' sie 
kommen aus diesen auch schrag hervor. Lost man die Blatt
scheide auseinander, so bemerkt man unterhalb del' Ahre bis 
zum erst en oberen Halmknoten eine braungelbe F'rafifurche. 
Am unteren Ende diesel' befindet sich ein braunes Tonnchen. 
Diese Beschadigung wird durch die Halmfliege hervorgerufen, 
welche im Mai an den oberen Blattern ein Ei legt, worauf die 
auskriechenden Maden den oben beschriebenen Schaden ver
ursachen. Die Halmfliege ist etwa 3 bis 4 mm lang, glanzend 
gelb mit schwarzem Dreieck am Kopfe, gelb und schwarz 
gescheckten Beinen und schwarzen Langsstreifen am 
Bruststiick. 

Bekampfung: Gute Diingung und nicht zu spateI' Anbau 
im Herbst. 

g) Die E r d I' a u pen, (Agrotis segetum). Die Erd
raupen gehoren einen grau bis braun gefiirbten Falter an, del' 
in del' Dammerung fliegt. Die Raupen sind bei Tag Zllsammen
gerollt in del' Erde. Sie sind glatt,nackt, graugrtin (erdahnlich) 
und fressen nachts an den jungen Herbst- und Friihjahrssaaten. 

Bekampfung: Aufstellen eigens konstruierter Fang
laternen, in denen sich die Falter massenhaft fangen. Die beste 
Fangzeit ist Juli bis August. 'VnJzen solcher Felder mit 
eisernen Glattwalzen und Aufstreuen von Kainit. 

h) Del' M a i s z ii n s 1 e 1', (Botys silacealis). Es ist dies 
ein grau braunes, glanzendes Raupchen, welches im Mais
kolben die Korner meistens in del' Milchreife ausfrifit und 
dadurch schadigt. Die Beschiidigung ist im allgemeinen keine 
8ehr grol1e. 

Bekampfung: Verbrennen des Maisstrohes. 
Die nachstehend angefiihrten· Schadlinge schaden dem 

Getreide wahrend del' Lagerung auf den SchiittbOden. 

i) Del' schwarze Kornwurm, (Calandra 
granaria). Del' schwarzc Kornwurm ist ein 3 bis 5 mm grol1er 
schwarzer RiisselkiiJer und wird meistens aus MuhIen mit den 
Sacken odeI' auch beim Getreideumtausch auf den Schlittboden 
eingeschleppt und ist nul' schwer Ioszubringen. Del' Kafer 
frint ein rundes Loch in das Korn und vermehrt sich unge-
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heuer, so dafi er bedeutenden Schaden anrichten kann. Das 
Vorhandensein des Kafers kann leicht festgestellt werden. 

Bekampfung: Vermeiden von Ritzen und Spriingen auf 
Schiittboden, in denen sich die Kafer aufhalten, Ausstreichen 
des Schiittbodens mit einer 2%-igen Formalinlosnng, Be
spritzen des Getreides mit Schwefelkohlenstoff (feuergefahr
lich, daher ohne Licht hantieren 1) Fiir Zugluft am Schiitt
boden sorgen. 

Ais sehr wirksam hat sich die Bekampfung mit Chi or
pikrin erwiesen. Dieses wird verdampft, wobei man sich zum 
eigenen Schutz, weil es giftig ist, der deutschen Ledergasmaske 
mit besonderem Atemeinsatz von hoher Aufnahmsfahigkeit 
bedient. Dieses Gas muH 24 Stunden einwirken, worau£ nach 
24 stiindiger Liiftung der Raum ohneweiters betreten werden 
kann. Hiebei biim allerdings die Keimfahigkeit etwa 30%' ein, 
was jedoch bei dem Urnstande, daH solches Getreide ohnehin 
nicht als Saatgut verwendet werden kann, keine praktische 
Bedeutung hat. 

j) D e r wei fi e K 0 r n w u r mod era u c h die K 0 r n
mot t e genannt, (Tinea granella). Der Schadling ist ein weW
lich, hellgraues Raupchen mit braunem Kopf, das eine grofiere 
Zahl von Kornern zusammenspinnt nnd dieses Gespinnst mit 
Kotteilen durchsetzt. Die Raupe friHt die Korner an. 

Bekampfung: Wie beim schwarz en Kornwurm. 
k) Die M a ism 0 t t e. Sie sch~digt in Maisgegenden 

de'n auf dem Schlittboden lagerndcn Mais ahnlich wie die 
Kornmotte. Sie ist leicht an den purpl1rroten Flugelenden zu 
erkenncn. 

Bekampfung: Wie beim Kornwurm. 

In Amerika und auch in Deutschland wird die Bekamp
fung der drei letzt angefiihrten Schadlinge mit vorziiglichem 
Erfolge durch Blausaure mittelst eigener Apparate durclige
fiihrt. Da diese aufierst giftig ist, kann eine solehe Bekampfung 
nur unter fachmannischer Leitung durchfiihrt werden. 

5. Die wichtigsten pilzlichen Schadlinge und deren 
Bekampfung 

a) R 0 s t k ran k h e i ten. Die Getreideroste werden 
durch Pilze verursacht, die in ihrer Entwicklung deutlieh 
drei verschiedene Stadien erkennen lassen. Es sind dies: Das 
Sommerstadium (Uredosporen), das Winterstadium (Teleuto-
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sporen) und das Fruhjahr- oder Aezidium- oder Becher
roststadium. 

Auf den Getreidepflanzen befindet sich das Sommer- und 
Winterstadium des Pilzes, wahrend sich das Fruhjahrsstadium 
auf anderen' Pflanzen vorfindet, die man als Zwischenwirte 
oder als Wirte kurzweg bezeiehnet. Vom Zwischenwirt aus 
erfolgt erst die Dbertragung des Rostes anf das Getreide. Die 
wichtigsten Getreideroste sind: 

Del' Get rei d e h a I m r 0 s t, a u c h S c h war z r 0 s t 
ode r S t rei fen l' 0 s t g e nan n t. Das Fruhjahrsstadium 
dieses Rostes befindet sich auf del' Berberitze. Er tritt auf 
allen Getreidearten auf und ist im allgemeinen (alll1ergewohn
lich starke Rostjahre ausgenommen!) nicht sehr gefahrlich. 
Er tritt" in der Weise auf, dan man im Sommer auf den Halmen 
rostfarbige, strichfOrmige Pusteln bemerkt, an deren Stelle 
spater tintenstrichahnliche Krustcn treten. 

Der Getreideblattrost oder auch Gelbrost 
g e nan n t, tritt besonders auf Roggen, abel' auch auf Weizen 
und Gerste auf nnd ist am meisten verbreitet. Er hat als Zwi
schenwirte die sogenannten rallhbI1ttterigen Unkrallter, wie 
Ochsenzunge, N atternkopf etz. Del' Gelbrost wird namentlich 
dann sehr. schadlich, wenn er die Ahren zur Zeit del' Elute 
befallt. In diesem FaIle kann del' Gelbrost bis zn 60% Scha
den verursachen. Unter sehr starken Rostschaden hatte oster
reich im Jahre 1914 zu Ieiden. 

D e r H a fer b 1 a t t r 0 s t 0 del' K l' 0 n e n r 0 s t. Als 
Zwischenwirt fungiert del' Kreuzdorn. Anf den Haferblattern 
treten im Sommer anf beiden Seiten rostrote Haufchen auf. 
Spater erscheinen dasselbst schwarze Flecken. 

Bekiimpfung: Vernichtung del' Zwischenwirte in de.r 
Nahe von Getreidefeldern. Bezug von anerkannten Saatgut, 
weil bei der Saatenanerkennung auf den Rostbefall Rucksicht 
genommen wird. Nicht Zll starke Stickstoffdiingllng, wei 1 diese 
den Rostbefall begiinstigt. Getreiderost wird besonders in J ahren 
beobachtet, wo ein zu zeitliches Friihjahr eintritt, die Pflanzen 
daher in ihrer Vegetation vorauseilen und ein rascher Wechsel 
zwischen feuchtwarmer Lufr und KaIte hinzukommt. Augen
fallig tritt uns diese Erscheinnng in Gebirgslagen entgegen, 
besonders langs des Wasserlallfes yon griiBeren Fliissen (Enns-, 
Dran- und Murtal), an welche Getreidefelder anstoBen. An 
diesen Stell en macht sicb die Kiilte- und Warmewirkung star-
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ker geltend und es ist daher stets der Rostbefall groner, als 
an weiter entfernten oder hoher gelegenen Stellen. Ebenso kann 
man im Gebirge haufig auf den sonnseitigen Lagen starkeren 
Rostbefall beobachten als auf den schattenseitigen. In ersteren 
Lagen entwickeln sich die Pflanzen oft zu rasch, sie sind 
tibertrieben und daher leichter rostanfallig, an der Schattenseite 
hingegen, wo die Pflanzen langsamer wachsen, sind sie rost
widerstandsfahiger. Getreidesorten, welche zur iippigeren Halm
und Blattentwicklung neigen, sollen gleichfalls im Gebirge ver
mieden werden. 

b) Die Bra n d k ran k h e it en. D e r S t e i n- S tin k
oder Schmierbrand des Weizens. Schon zur Zeit der Mileh
reife bemerkt man bei einiger -obung oft Weizenahren, die ganz 
eigenttimlich dunkelgiftgrtin aussehen. Reint man die Korner 
auseinander, so sieht man drinnen eine schwarze, zu dieser 
Zeit noch schmierige Masse. Gegen die Reife zu wird die U m
htillung weifilich und dtinnwandig und der Brand ist nunmehr 
sofort leicht zu erkennen. Die Brandmassen bleiben jedoch 
von der Umhtillung eingeschlossen, die erst oei den Erntear
beiten oder noch mehr beim Drusch zerrei.Ut, wodurch das 
Brandpulver ruflahnlich durch den Luftzug verstreut wird. 

D e r S t e i n bra n d ist ein sehr gefahrlicher Schii,d
ling, der bis zu 60% und dartiber an Kornausfall bewirken 
kann. Er kommt mit dem Saatkorn, an dem er haftet, auf das 
Feld. Die Brandsporen treiben Schlauche, die im Inneren der 
Pflanze mitwachsen und so bis zur Eltite gelangen, den Frucht
knoten befallen, wo sie die oben gekennzeichnete Verheerung 
anrichten. 

Bekampfung: Beizen des Saatgutes mit Formalin. Man 
gibt auf 100 Liter ·Wasser 1';4 und I/R Liter von dem kiiuflichon 
40%igen Formalin und lafit darinncn den Weizen 20 Minuten 
lang unter Umruhron. Die Fltissigkeit solI dabei handhoeh 
tiber den Weizon stehen. Schwimmende Kerner ki:innen nun 
gleichzeitig abgeschopft und vernichtet werden. Man kann hiezu 
jeden Waschtrog oder eine Badewanne verwenden. Hierauf wird 
er dtinn an einem trockenen Ort aufgeschtittet, nach einigon 
Stunden einmal umgoschaufelt und ist tagsdarauf anbaufiihig. 

Die Uspulunbeize ist ebenfalls gut wirksam und wird dabei 
meist das Benetzungsverfahren angewendet. Dasselbe gilt auc:h 
fUr das neuere Beizmittel "Germisan". Letztere zwei konnen 
von der osterreichischen Pflanzenschutzgesellschaft, Wien 1. 
Babenbergerstrane 5 bezogen werden. Den Liefenmgon liegen 



genaue Gebrauchsanweisungen bei. Eigene Beizmaschinen er
zeugt in 6sterreich die Firma N. Heid in Stockerau. 

Zur Bekampfung des Steinbrandes kommt auch in neuerer 
Zeit die rrrockenbeize in Betracht. Das Saatgut kommt mit del' 
'rrockenbeize in eine Trommel, die urn ihre Achse sodann 
10 Minuten lang gedreht wird. Sie hat den V orteil, da1\ das 
Saatgut lange nachher noch aufbewahrt werden kann, dagegen 
kann sie leicht gesundheitlich nachteilig werden, weshalb man 
bei del' Arbeit unbedingt Mund und Nase mit einem Tuch 
verbinden mu1\. 

Vorbeugung: Ankauf von anerkannteri Saatgut, wei 1 
brandiges Saatgut nicht anerkannt wird. Eine gro1\e Gefahr del' 
Verbreitung ist in don sogenanten wandernden Dresch
maschinen, ausgeliehonen Trieuren, fremden Sacken und Putz
muhlon gelegen. Beim Durchftihren del' Beize darf nicht uber
sehon werden, auch die Sacke in die Beizflussigkeit zu legen, 
in donen del' Weizen war. 

Del' VV e i zen flu g b l' and. Beim Weizenflugbrand 
tritt im Gegensatze zum vVeizensteinbrand das Brand
pulver offon zutage. Das Brandpulver wird daher vom 
Winde fortgeweht und die Spindel erscheint nunmehr 
leer. Auch diesel' Brand kann gro1\e Schaden verursachen. 
Die Krankheit wird durch einen Pilz verursacht, del' im Ipneren 
des Kornes wuchert. Als Bekampfungsmittol kommt nul' die 
Hei1\wasserbeize in Betracht. Das Saatgut wird h1ebei in nach
stehender Weise behandelt: Die bis zu 3/4 angeftillten Sacke 
werden zunachst 4 Stunden lang in Wasser von 25 bis 300 C 
eingestellt. Hierauf werden diese Sacke auf 5 bis hochstens 
10 Minuten in vVasser von 50 bis 520 C getaucht. Sodann wird 
das Saatgut dunn aufgeschuttet und Mters llmgeschaufelt. Die 
Temperaturen muss en genau eingehalten werden, weshalb zu 
den Arbeiten ein Thermometer unerla1\lich ist. 

D e l' H a fer flu g b l' and. 1st die Krankheit vorhanden, 
so erscheint die Haferrispe schon, wenn sie aus der Blatt
scheide hervortritt, in eine schwarze BrandnHlsse umgewanddt. 
Die Brandmasse wird vom Winde fortgetragcn und die jcc-ro 
Spindel bleibt ubrig. Da del' Pilz dem Hafel'korn Dusson anhaf
tet, kann er leioht durch Beizen wie beim Steillbrand wmichtel 
werden. Nach unseren Erfahrungen werden Nachscho1\linge, 
die vornehmlich bei zu dunner Saat auftreton, viel leichter vom 
Flugbrand befallen, als normal ausgeschoilte Pflanzen. 
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Del' n a c k t e Gel's ten b I' and. Statt del' Korner ent
wickelt sich eine schwarze B1'andmasse iihnlich WIP beim 
Weizenflugbrand. 

Bekampfung: Heinwasserbeize. 
Del' g e dec k t e Gel's ten bra n d. Bei diesmn bleiben 

die Brandsporen von einem Hau(chen, del' Gerstenscbale, 
bedeckt. Die Krankheit ist sehr verbreitet. 

Bekampfung: Wie beim Steinbrand des vVeizens. 

Del' M a i s b I' and odeI' auch B e u 1 e Il b l' a 11 d ge
nannt. Er kennzeichnet sich durch faust- bis kindskopfgrofe 
Beulen, die vollstandig mit Brandpulver ausgeftillt sind. Er 
kann auf allen Teilen del' Maispflanze entstehel~ und wird nul' 
dann besonders schiidlich, wenn er am Kolben sitzt. Pflanz.:;n, 
die Brandbeulen zeigen, sollen ausgerissell und verbrannt 
werden. Bei starkerem Auftreten ist das Beizen des Saatgutes 
wie beim Steinbrand zu empfehlen. 

c) D a s M u t tel' k 0 l' n, (Claviceps purpurea). Das 
Mutterkorn steUt das Dauerstadium eines Pilzes dar, del' 
den Namen purpurrotes Keulenkopfchen ftihrt. Am Felde 
iiberwintertes Mutterkorn treibt im Friihsommer zur Zeit del' 
Blute Schlauche mit sogenannten Sporidien, welch letztere 
durch Wind auf das bliihende Getreide geweht werden. Zu
nachst bildet sich aus dem Fruchtknoten eine klebrige, sii£e 
Masse, die den Namen Honigtau filhrt. Dieses Honigtausta
dium lockt eine Unzahl von lnsekteni an, die dann das Mutter
korn auf noch bliihendes Getreide iibertragen konnen. SpateI' 
entwickelt sich an Stelle eines Kornes ein hornartiger, au£en 
dunkelvioletter, innen weiner Karpel', del' ein Vielfaches von 
del' Gro£e eines Kornes ausmacht. Das Mutterkorn befallt in 
erster Linie den Roggen, weniger die anderen Getreidearten. 
Es ist giftig. 

Bekampfung, beziehungsweise V orbeugung: Sorgfaltige 
Reinigung des. Saatgutes, Anbau von Zuchtsorten, weil diese 
gleichmafiig und rasch abbliihen und dadurch del' Verbreitung 
des Mutterkornes am meisten begegnet werden kann. Vermei
dung von unnotigen Furchen odeI' gar Bifiingen in den Feldern, 
weil in solchen die Pflanzen leicht Nachschofilinge bilden, die 
spateI' bliihen und daher leicht befallen werden. Da es sieh 
meist an den Feldrandern vorfindet, kann es leicht von KindeJLn 
abgesammelt und in Apotheken verkauft werden. 

d) DeI'S c h nee s chi m mel, (Fusarium nivale). Ein 
anf Roggen, vVinterweizen nnd Wintergerste auftretender 
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Pilz, der im Frtihjahre die Saaten naeh der Sehneesehmelze 
mit weifigrtinen, spinnwebenahnlichen Geweben tiberzieht, 
unter welchem das Getreide nach und nach verschwindet. 
Schneeschimmel tritt namentlich dann auf, wenn der Schnee 
mehrere Monate liegen bleibt. 

Bekampfung: Anbau widerstandsfahiger Sorten. (Siehe 
speziellen Teil.) Beizen des Saatgutes mit Uspulun und zwar 
300 bis 500 g auf 100 Liter Wasser. Die Bundesanstalt flir 
Pflanzenschutz in Wien II. Trunnerstra£e 1 untersucht koston
los Saatgut auf Fusarium. 

Die Saatgutanerkennung, ihre Bedeutung und 
Durchfiihrung 

Mit Recht wird der Sortonwahl seitens der landwirt
schaftlichen Praxis die gronte Beachtung geschenkt und selbst 
in den Kreisen des kleineren Grundbesitzes - der bauerlichen 
Landwirte - hat sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, dan 
bei Verwendung passender, ertragreicher Sorten die Ertrage 
ganz nahmhaft gesteigert und au£erdem eine bedeutende Ver
besserung in der Qualitat des Produktes erzielt werden kann. 

Die Sortenwahl ist, so einfach sie flir don Landwirt 
scheinen mag, durchaus nicht leicht, da hiebei einerseits Rtick
sieht genommon werden mua auf die auL\erliehen Eigensehafton 
des Kornes, welche die Brauchbarkeit desselben als Verkaufs
ware beziehungsweiEe als Konsumware bedingen, anderseits 
auf gewisse innere Eigenschaften, die den Anbauwert, be
ziehungsweise Produktionswert und die Verwendbarkeit der 
Sorte als Sa at ware flir die gegebenon natlirlichen und wirt
schaftlichen Verhaltnisse ausmachen. Die vorhin erwiihnten 
iiu£erlichen Eigenschaften lasson sich nun an einer Probe des 
Saatgutes einwandfrei feststellen und es bestehen ganz zuver
lassige Methoden der Untersuchung zur Feststellung der Wert
zahlen flir das Hektolitergewicht, das Korngewicht, flir die 
Mehligkeit und Glasigkeit, des Spelzengehaltes und so weiter, 
die in ihrer Gesamtheit ein klares Bild tiber d~e Qualitat des Saat
gutes geben. Anders liegen aber die Verhiiltnisso hinsichtlich 
der inneren Eigenschaften, auf welche von seiten der Landwirte 
in neuerer Zeit ein gro£es Gewicht gelegt wird und deren Ver
besserung das Gebiet der Pflanzenztichtung betrifft. 

So verdienstlich an und flir sich das vVirken der Samen
kontrollstationen bezeichnet werden kann, so mu£ doch gesflgt 
werdon, dan mit Ausnahme der Keimfahigkeit, der ProvenieIl?;, 
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der Echtheit und zum Teil der Sortenreinheit die sonstigen 
inner en Eigenschaften, zu welch en insbesondere die Frtih- odeI' 
Spatreife, die Ausgeglichenheit, die Lagerfestigkeit, Winter
festigkeit, Bestockung und die Widerstandsfiihigkeit gegcn 
Pflanzenkrankheiten, weiterhin die Ertragsleistung und Er
tragssicherheit gehoren, nach einer Probe entweder gar nicht 
oder nur in sehr beschranktem Maile festgestellt werden 
konnen. Diese Unzulanglichkeit der Beurteilung des inneren 
Wertes eines Saatgutes nach einer Probe brachte es mit sich, 
dail bei der gesteigerten N achfrage nach leistungsfahigen und 
fUr gegebene Verhaltnisse passenden Sorten del' Saatguthandel 
in seinen Angeboten es oftmals nicht so strenge mit seinen 
Gewahrleistungen nahm und dail einfach auf Grund von blonen 
Anpreisungen odeI' oft von nichts weniger als einwandfreien 
Anbauversuchen den Landwirten alles Mogliche an Sorten 
angeboten wurde und noch wird. 

Es muil doch als unstatthaft bezeichnet werden, wenn 
Originalsorten von Ztichtern nachgebaut werden, und schon 
nach ein bis zwei J ahren, wo ztichterische Erfolge kaum 
moglich sind, als verbesserte in den Handel kommen. Oder 
wenn, was noch verwerflicher ist, solche Sorten unter neuen 
Namen als sogenannte ztichterische Neuheiten in den Handel 
gebracht werden. Es mangelt ja in keinem Jahre an 
solchen Neuheiten, tiber deren Entstehungsweise sich 
die Reklame grtindlich ausschweigt und jeder, del' sich 
mit Pflanzenztichtung oder rationellem Saatgutbau befailt 
und zu beurteilen weW, wie viele Jahre angestreng
tel' und rastloser Tatigkeit dazugehoren, urn gute, leistungs
fiihige Sorten zu schaffen, muil solche Unzukommlichkeiten 
aufs tiefste bedauern. Sie bring en den ehrlich en Saatguterzeuger 
urn seinen wohlverdienten Lohn und sind keineswegs geeignet, 
die wichtige Frage der Sortenwahl zu fOrdern. 

Es handelt sich abel' im Saatguthandel nicht allein urn 
den Schutz del' Zuchtsorten - odeI' deren einwandfreien 
rationellen Nachbau - sondern auch urn die fUr unsere Ver
haltnisse in Osterreich fUr den Samenwechsel oft sehr wieh
tigen Landsorten und urn Forderung des Bezuges gerade jener 
Kulturformen del' betreffenden Landgetreidearten, die wirklich 
in dem Anbaugebiet erwachsen sind und den Anspruch auf 
die Bezeichnung "Landsorte" oder "Landrasse" erheben konn()ll. 
Denn es kann auch hier nicht verschwiegen werden, dail sich 
da ebenfalls vielfache MWbriiuehe in den Saatgutangeboten 
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eingeschlichen haben, insofern, als oft recht minderwertige 
Saaten, die oft gar nicht im Anbaugebiete erwachsen sind, 
beziehungsweise erzeugt wurden, oder wenn dort erwachsen, 
keineswegs der Kulturform d€s Landgetreides angehoren, der 
Stempel der Landsorte dadurch aufgedrtickt wird, dail sie von 
einer brtlichkeit im Anbaugebiete in Versand kommen. Dadurch 
hat der Ruf so mancher vorztiglichen Landsorte eine wesont
liche Einbuile erlitten. 

AIle diese Unzukommlichkeiten wurden im Saatguthandel 
als Mangel empfunden und es kann daher mit groiler Genug
tuung begrtiilt werden, dail von seiten des Ackerbauministeriums 
und der landwirtschaftlichen Hauptkorporationen, welchen die 
Pflege der Landeskultur obliegt, Einrichtnngen geschaffen 
wurden, welche dahin abzielen, einerseits den Saatgutverkehr 
zu regeln und die Sortenwahl zu erleichtetn und andererseits 
den Saatgutztichtern und rationellen t:laatgutbanern und die 
von ihnen erzeugten Saatgutprodukte zu schlitz en und dem 
Kaufer die groiltmoglichsten Sicherheiten beim Bezuge von 
Saatgut zu bieten. 

Ais eine solche Einrichtung ist nun. die Saatgutaner
kennung anzusehen, die von Deutschland tibernummen, in der 
alten Monarchie bsterreich in zwei Kronlandern und zwat 
in Mahren im Jahre 1907 und in Niederosterreich tiber V or
schlag der Samenkontrollstation beim Landeskulturrate im 
Jahre 1910 eingefUhrt wurde. 

Wahrend des Krieges wurde durch besondere Leitsatze, 
die vom damaligen Ackerbauministerium herausgegeben wur
den, die DurchfUhrung der Saatenanerkennung in den Kron
landern einheitlich geregelt und organisiert. Auf Grund einer 
im Jahre 1924 vorgenommenen Revision dieser Bestimmun
gen fUr die Saatenanerkennung kamen vom Bundesministe
rium fUr Land- und Forstwirtschaft neue Leitsatze heraus, 
di.e nunmehr ftir die Republik bsterreich bezw. deren Bundes
lander Geltung haben. Deren wesentlicher Punkt gipfelt darin, 
dail auch auslandischen Sorten nur dann die Originalitat zu
erkannt werden darf, wonn in bsterreich Zllchtgarten fUr diese 
Zuchten vorhanden sind, aus deren Auslesesaatgut das Origi
nalsaatgut stammt. 

Del' Grundgedanke, auf dem sich aber die Saatgutaner
kennung aufbaut, ist der, dail die auileren (morphologisr.hen) 
Eigenschaften und gewisse inn ere Eigenschaften der 
Pflanze, die, wie frtiher erwahnt, vielfach den Prodnk-

Pammer-Ranninger, Getreidehau 6 
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tionswert bezw. Anbauwert der Sorte bedingen und an 
einer Probe des Saatgutes nieht I beurteilt werden k,~n
nen, dureh Besiehtigung del' Feldbestande, von denen das 
Saatgut erzieIt werden soH, festgestellt werden. Solehe Fest
steHungen vermitteln eine eingehende Kenntnis del' Sorten und 
ermogliehen eine zutreffende Sortenbesehreibung, die wieder 
eine wiehtige Grundlage flir die Sortenwahl bietet. (SIehe 
Kapitel: Saatgutsorte und Sortenwahl). 

In Verbindung mit diesen Feldbesiehtigungen haben dann, 
je naehdem es sieh um Sorten des gewohnliehen Saatgutbaues, 
zum . Beispiel vOn' Landsorten handeIt - odeI' nul' um den 
Naeh,bau von Zuehtsorten, Erhebungen stattzufinden tiber die 
Eignung der'betref£enden Wirtsehaft flir den Saatgutbau und 
uber die Vorkehrungen, welehe del' Erzeugung guter Saatware 
dienen ~ odeI' dort, wo es sieh um die Anerkennung von 
ZuehtsorUm 'hancieIt, um FeststeHungen allerjener ztiehteri
sehen MaEhalimen und Einriehtungen des Zuehtbetriebes, 
welehe zur Erzeugung del' Sorten geftihrt haben. U m endlieh 
aneh eine Gewahr zu erhalten und bieten zukonnen iiher 
die qualitative Besehaffenheit des Saatgutes, hat, g~wissler

ma£en als Erganzung des Feldbefundes, naeh voHzogonem 
Drusehe und Reinigung eine Beurteilung des Saatgutes naeh 
einer Probe stattzufinden, die sieh abel' nieht nul' auf die Fest
steHung del' subjek1iven Merkmale zu besehranken hat, son
dern auoh auf die Qualitat naeh exakt wissensehaftlichen 
Untersuehungsmethoden. Eine derart erganzende Beurteilung 
naeh einer Probe,iiper del' en Zweekmanigkeit kein Zweifel 
besteht, da sie in , einwandfreier Weise die FeststeHung del' 
Eignung des gewonnenen Ernteproduktes flir Saatgutzweeke 
ermoglieht und auf eine entspreehE)nde .Qualitat des Saatgutes 
Einflu£ genommen werden kann, jst spezielldas erstemal in 
das Saatgutanerkennungsverfahren des J ,andeskulturrates flir 
Niederosterreieh als wesentlieher }3estandteil desselben aufge
nommen worden und wurde aueh im :voHem Umfange in den 
friiher et'wahnten Leitsatzen des Ministeriums beriieksiehtigt. 

Diese Probeuntersuehung erweist sieh· anoh ans dem 
Grnnde fUr notwendig, weil del' Fall eintreten kann, dan eine hei 
del' Feldhesiehtigung ganz gut absehneidende Sorte in del' 
Qualitat nieht entsprieht. Es wiirde ahel' eine sehwere Sehadi
gung del' Einriehtung del' Saatgutaherkennung bedeuten, ·wonn 
mangelhaft qualifiziertes Saatgut in den Handel kame.Es gilt 
dies vornehmlieh bei del' Anerkennung von fremdlandiseh'~n 
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Sorten, die oftmals trotz des gtinstigen Standes vor der Ernte 
in der Qualitat nicht befriedigen und deren Verbreitung im 
Interesse des guten Rufes, welchcn unsere Landgetreide-Saat
gutsorten wegen ihrer vorztiglichen Qualitat genieilen, gewiil 
nicht wtinschenswert is!. Weiterhin ist zu bedenken, dail auch 
in der Zeit zwischen der Feldbesichtigung und der Ernte oder 
dem Erdrusche noch mancherlei eintreten kann" (zum Beispiel 
sehr ungtinstiges Erntewetter) wodurch das auilere Aussehen 
oder die Qualitat' des Produktes und ihre _ Eignung fUr Saat
zwecke derart nachteilig beeintrachtigt werden kann, dail eine 
solche, Sa at die empfehlende Bezeichnung "anerkannt" nicht 
mehr verdient. ' ' 

Es darf aber die Auslegung der Wortc "nachteilig beein
trachtigt" nicht zu Harten fUhren, wie sie in manchen Fallen 
schon eingetreten sind, deren Berechtigung aber als nicht zu
treffend bezeichnet werden kann. Die bei ungtinstigem Ernte
wetter, trotz sorgfaltiger Einbringung der Ernte und sorg
fiiltiger Reinigung und Sortierung auftretende "Mimarbigkeit" 
bei bespelzten Frtichten,namentlich beim Hafer, kann doch nur 
als Schonheitsfehler angesehen werden. Wenn zum Beispiel 
eine Zuchtsorte, die doch unter vielen Aufwand und Arbeit 
von Seite des Ztichters geschaffen wurde, wegen Millfurbig
keit minder gewertet oder selbst die Anerkennnng versagt 
wird, so liegt hieftir keine Berechtigung vor. Es soUte viel
mehr unter besonderen Hinweis auf den Z u c h t w e r t der 
Sorte, der durch einen solchen auileren Mangel nicht leidel, 
aufklarend eingewirkt werden. Gleichfalls so Ute selbst bei 
einer minderen Keimfahigkeit, wenn sie sich als Folge ungtin
stiger vVitterungsve.rhaltnisse einstellt und sich in mailigen 
Grenzen von 5 bis 1270 bewegt, keine Aberkenl111I1g, sondern 
mit Angabe del' bemerkten Mangel eine "b e din g t e" Aner
kennung stattfinden, wie sie auch Prof. F I' II W i r thin seinem 
Buche: "Die Saatgutanerkennung", vorschliigl. 

1m gegebenen Falle kann zum Beispiel durch Entschii
digung del' Differenz am Keimfahigkeitsgebrauchswel't dureh 
eine kostenlose Mehrlieferung fUr die erforderliehe groilere 
Anbaumenge dem Mangel abgeholfen 'verden~ Dureh einen 
solchen Vorgangwird auch eine Schadigung des Rufes der 
Sorte hintangehalten und gewiil bei keinem verntinftigen 
Landwirt ,ein Zweifel tiber den Zuchtwert del' Sorte a11£
kommen. Ahnlich kann es bei Sorten aus kontinentalen klima
tichen Lagen, insbesondere in sehr trockenen Jahren odeI' bei 

6* 
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Durre zur Erntezeit vorkommen, dan trotz sorgfaltiger Sor
tierung das absolute Gewicht geringer ist. Auch in einem 
solchen FaIle ist mit Rucksicht auf den Zuchtweri eine be
dingte Anerkennung unter Zugrundelegung einer EntschMi
gung gewin am Platze. Das Gleiche gilt bei mafiigem Befall 
mit Flugbrand etc. Die trberlegung, dan durch einen derarti
gen V organg die Zufuhr einer flir die Produktionssteigerung 
gunstigen Sorte nicht unterbunden wird, berechtigt gewin zu 
derartigen Ausnahmen. 

Die Anerkennung selbst erstreckt sich naturgeman auf 
aIle Kulturpflanzen, hat aber bisher der Bedeutung der Feld
fruchte entsprechend, die gronte Anwendung bei den Getreide
arten gefunden. 

Was nun die Feldbesichtigung anbelangt, so erstreckt 
sich dieselbe auf die Feststellung einer Reihe von Eigenschaf
ten, auf die, wie fruher schon erwahnt, der Landwirt mit 
Recht einen gronen Wert legt und die erst bei der Entwicklung 
der Pflanze, also im Feldbestande erhoben werden Ronnen. 
Zunachstbetrifft sie die Arten- und Sortenreinheit und Aus
geglichenheit des Feldbestandes. Die Artenreinheit bietet bei 
den bekannten typischen Unterschieden der Getreidearten, wie 
sie zwischen Roggen, Weizen, Gerste und Hafer bestehen, 
wohl keine Schwierigkeiton. Sie kann bei der V ollkommen
heit unserer technischen Betriebsmittel mit Recht im nohen 
Grade gefordert werden. V ollstandige Artenreinheit ist beim 
Originalsaatgut dann zu fordern, wenn es zur Erzeugung 
von Nachbau-Saatgut (I. Nachbau) dient. Wird nur die Erc 

zeugung von Gebrauchsfrucht beabsichtigt, so kann eine 
mafiige Artenverunreinigung noch als zulassig erklart werden, 
also auch eine bedingte Anerkennung erfolgen. 

Wichtig ist die Forderung nach Sortenreinheit, deren Fest
steIlung schon eine gronere Vertrautheit der Formen und Sor
tenkenntnis voraussetzt. Der Ma.Gstab der Beurteilung mun 
verschieden streng angelegt werden, je nachdem es sich urn 
Anerkennung von Zuchtsorten bei Zuchtern selbst, also urn 
sogenanntes Original-Saatgut handelt oder urn den Nachbau 
von Originalsaaten oder endlich urn den des gewonnlichen 
Saatgutbaues, wie dies zum Beispiel bei den Landsorten 
der Fall ist. 

Es mun jedenfalls bei Zuchtsorten die charakteristische 
Beschaffenheit des der betreffenden Sorte zugrunde liegenden 
Ahren- bezw. Rispentypus gefordert werden. 
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Urn weiter der Forderung der Ausgeglichenheit zu ge
ntigen, mu£ eine moglichst gleichmaEige Durchscho£ung, 
eine einheitliche Gestaltung der Pflanzen untereinander, fer
ner eine gute Ausbildung der Fruchtstande, zum Beispiel keine 
oder nur sehr geringe Schartigkeit der Ahren, vorhanden sein. 
Es darf selbstverstandlich bei der Pflanzenztichtung der For
malismus nicht als das Urn und Auf der Ztichtung angesehen 
werden. Diesem mu£aber bei den Zuchtsorten immerhin inso
ferne Rechnung getragen werden, als nach den Erfahrungen 
Pammers eine egale Ausbildung des Fruchtstandes gerade bei 
den Zuchtsorten vielfach im Zusammenhang steht mit der 
gro£eren oder geringeren Leistungsfahigkeit und mit der sehr 
wichtigen Eigenschaft der gleichmaEigen Reife. Letztere hat 
wieder auf die Qualitat des erzielten Produktes den groEten 
Einflu£. 

Hin und wieder vereinzelt vorkommende Abweichungen 
yom Ahrentypus, die bei manchen Zuchtsorten aufzutreten 
pflegen und auf zufiHlig auftretende gewisse Variationen 
zuru.ckzuftihren sind, werden noch keinen Grund bilden, die 
Anerkennung zu verweigern. Besonders wird dies bei Sorten 
der Fall sein, die im Wege der ktinstlichen Kreuzung ent
standen sind, wo Aufspaltungen und Rtickschlage leicht ein
treten konnen. 

Dei der Beurteilung des Nachbaues einer Sorte wird 
der Art und Weise, wie der Nachban betrieben wird, die gronte 
Beachtung zu schenk en sein. Alle Sorten entarten bekantlich 
bald mehr oder weniger und der Gesamteindruck des Nach
banes, das gro£ere oder geringere V orkommen von Abande
rungsformen wird erweisen, ob der neue Standort der Sorte 
mehr oder weniger pant. Bei ungeeigneten Standortsverhalt
nissen wird, man bei der Anerkennung sehr vorsichtig sein 
mtissen und nicht tiber das erste Absaatjahr hinansgehen, bei 
zusagenden Standortsverhaltnissen hingegen die Anerkennung 
ohneweiters auf den zweiten Nachbau noch ansdehnen konnen, 
obwohl gegenwartig zumeist nur mehr der erste Nachbau an
erkannt wird. 

Bei der Beurteilung von Landsorten wird endlich mit 
Rticksicht darauf, dan dieselben keine einhertlichen Sorten, 
sondern ein Gemisch von Formen darstellen, die Forderung 
nach Sortonreinheit lange nicht in dom Ma£e erhoben wer
den konnen, wie bei Zuchtsorten oder beim Nachbau von 
Originalsorton. 



-- 86 -

Der Schwerpunkt der Beurteilung wird hei den Land
sorten auf die GleichmiU~igkeit im Wuchs der Pflanzen und 
auf moglichst gleichma.6ige Reife gelegt werden,die' wieder 
einen Schlun zulassen auf die gro.l1tmoglichste Sortenreinheit 
bezw. darauf, dan wehigstens bei der Hauptmasse det Pl'lan
zenindividuen der Typus der Landsorte vorherrscht. Weiters 
wird auf eine mittlere Bestockung zu sehen sein, die als eine 
sehr wertvolle Eigenschaft un serer Landsorten anzusprechen 
ist. Endlich spielt auch die grontmoglichste Lagerwiderstands
fahigkeit und die Ausbildung der Fruchtstande eine sehr be
deutende Rolle. Beim Roggen wird man zum Beispiel einon 
moglichst vierzeiligen Besatz mit sehr geringerSchartigkeit 
verlangen, bei Gerste nicht allzu lockere Ahrchenstellung und 
bei Weizen die moglichste Fruchtbarkeit der mittleren Bllit
chen in den Ahrchen der unteren Ahrchenhalfte. Derartig gute 
Bestande werden zumeist das Produkt einer guten Boden
bearbeitung, einer zusagenden Fruchtfolge, eines sorgfiiltigen 
Anbaues, der Verwendung von schweren. und rationell sor
tierten Saatgutes, nicht zu dichter Saat, zum Teil einer sonni
gen freien Lage des Grundsttickes - also kurz eines sorgW,l
tigen Saatgutbaues. - sein. 

Da es bekannt ist, dan ein kraftiger Pflanzenbestand mit 
gut ausgebildeten Ahren im Nachbau wieder einen kraftigen 
Bestand liefert, so wird durch ,eine rationell durchgefiihrte 
Saatgutanerkennung im Anbaugebiete del' Landsorte dadureh, 
daneine engere Wahl unter den Wirtschaften selbst getroffen 
wird, auf denen die Sorte besser steht und in den einzelnen 
Wirtschaften selbst wieder ·unter den verschiedenen Feld
schlagen eine einfache ziichterische Auswahl betrieben wird, 
eine . schrittweise Verbesserung der Landsorte in einer Ge
gend erzielt. 

Auner der Forderung nach Ausgeglichenheit, Arten- und 
Sortenreinheit bildet einen weiteren Gegenstand del' Feld
besichtigung die Reinheit von Unkrautern und es wird dabei 
auf jene Unkrauter das Augenmerk zu richton sein, deren 
Samen beim Drusch in das Saatgut gelangen. Moglichste oder 
selbst vollstandige Unkrautfreiheit wird bei jenen Unkr'aut
samen gefordert werden' miissen, die durch Put zen nul' sehr 
schwer oder gar' nicht ans dem Saatgute entfernt werdpn 
konnen. Hieher gehoren: Die Roggentrespe (Bramus secali
nus), Taumelloch (Lalium temulentum), der Flughafer 
(Avena fatua), weiters die Kornrade (Agrastemma Githago), 
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der Klappertopf (Rhinantus mayor), die rauhhaarige Wicke 
und viele andere. 

Beim Auftreten von Hederich ist darauf zu sehen, ob es 
sich urn den Ackerrettich oder Ackersenf handelt und es wird 
absolute Unkrautfreiheit nur bei ersterem verlangt werden 
mussen, weil dessen Fruchtglieder so groil sind, dail sie durch 
Putzung nicht entfernt werden konnen. 1m allgemeinen wird 
moglichste Unkrautfreiheit als ein Zeichen einer sorgfiiltigen 
Kultur mit Recht gefordert werden. Besonders zu beachten 
ist auch das geringe Vorkommen von solchen Unkriiutern, 
die die Pflanzen unterdrticken oder spiiterhin tiberwnchern, 
wie zum Beispiel das Flohkraut bei Hafer, ferner das Kleb
kraut und die Ackerwinde. 

Hinsichtlich der Forderung nach Freiheit von Pflanzen-, 
krankheiten kann unter Umstiinden beitn Steinbrand (Tilletia 
caries) absolute. Freiheit gefordert werden, da durch Beizen 
(Siehe Kapitel: Pflege) diese Pilzkrankheit sicher bekampft 
werden kann. 

Beim Flugbrand wird man bei der Forderung nach Frei
heit etwas nachsichtiger sein mtissen, immerhin aber auf mog
lichste Brandfreiheit sein Augenmerk richten und Sorten den 
Vorzug geben, welche dem Flugbrand weniger unterliegen. Es 
ist dies besonders bei jenen Sorten der Fall, die rasch abbltihen 
oder deren Befruchtung sich vor dem Offnen der Elmen 
vollzieht (manche Gerstensorten) und daher der Eltiteninfektion 
weniger unterliegen. 

Rost (Puccinia) kann, wenn der Befall sHirker ist und 
zudem durch die wenig freie Lage oder dmch geringe Eignung 
des Grundsttickes und durch zu dichte Saat Lagenmg bedingt 
ist, ein Grund sein, die Anerkennung zu verweigern. Ebenso 
starkerer Mehltanbefall und Ahrenrost, weil das starkere Auf
treten derartiger Pilzkrankheiten bedenkliche Anzeichen sind, 
dail die Sorte vielleicht fUr die Verhaltnisse weniger pailt und 
daher Krankheiten leichter unterliegt, mit einem Wort weniger 
Widerstandsfiihigkeit gegen Krankheiten besi1zr. 

Ein starkes AuftreLen von Mutierkorn beirn Roggen kann 
ebellfalls fUr die Verweigerung der Anerkennung gelten, da 
dasselbe auf ungleiches Abbltihen des Roggens und weiterhin 
auf ungleiche Reife hinweist. Sehr schlechtes Wetter wahrend 
der Eltitezeit muil s e I b s t v e r s tan d 1 i c h allch hierbei eine 
Ausnahrne machen! 
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Die Leitsatze des Bundesministeriums fUr Land- und 
Forstwirtschaft bestimmen beim Vorkommen. besonders gefiihr
licher Krankheiten, die entweder durch das Saatgut allein 
od~r Uberwiegend durch dieses verbreitet werden konnen, das 
Versagen der Anerkennung. Dies trifft unter allen Umstanden 
beim Weizenflugbrand (Ustilago tritici) , beim Gichtkorn 
(Tylenchus scandens) und beim nackten Gerstenbrand (Usti
lago nuda) zu. Beim Steinbrand (Tilletia caries), gedeckten 
Gerstenbrand (U stilago hordei), Haferflugbrand (U stilago 
avena), Roggenstenglbrand (Urocystis' occulta) und bei Mut
terkorn dann, wenn der Befall 2% Ubersteigt. 

Rostbefall, starker Meltaubefall, Schwarze und Schnee
schimmelverdaoht (Chlorops und Thrips) sind im Besichti
gungsprotokoll unter allen Umstanden vorzumerken. Bei Fest
stellung von Schnee schimmel am Saatgut kann die Anerken
nung gewahrt werden, nur muE der Kaufer durch Einlegen 
eines b I au e n Zettels im Sack daraui aufmerksam gemaeht 
werden. Bei Brandbefall wird durch Einlegen eines rot e n 
Zettels darauf aufmerksam gemacht, daE das Saatgut vor dem 
Anbau einer Beize zu unterziehen ist. 

Der Forderung naeh AussehluE von FremdbefruehtuIl.g 
ist dadurch Rechnung getragen, daE die Saatgutfelder von 
anderen Feldern, welche die gleiche Fruchiart tragen 
(Roggen) mogliehst weit, undzwar zirka 400 m davon entfernt 
liegen oder mit d e m g 1 e i c hen v ere del ten S a a t g 11 t 
bebant sein mUssen. Eine weitere wichtige Frage bildet end·· 
lich die Benennung der Sorte. Es darf die Bezeichnung: 
"Originalzuchtsorte" nur dann gefUhrt werden, wenn bei der 
Sorte der zUchterische Nachweis erbracht wird. Nach den 
schon erwahnten Leitsatzen des Bundesministeriums ftir Land-· 
und Forstwirtschaft, die fUr uns in 6sterreich maEgebend sind,. 
ist Originalsaatgut von Zuchtformen die Ernte solcher Bestan
de, die - bei Individual- (Stammes) Auslese, mit Fortsetzllng 
der A uslese -- auf die Samen von Pflanzen zurtickzuftihren 
sind, die vom Ztichter ausgelesen wurden. (Auslesesaatgut). 

Die Vervielfaltigung dieses Saatgutes muE entweder auf 
den eigenen Flachen oder auf vom Ztichter tiberwachten Ver
mehrnngsstellen so weit vorgeschrltten sein, daE das zum Ver
kaufe gelangende Saatgut von dieser Ztichtung herstammt. 
Mit dem Zuchtnachweis sind gleichzeitig Erhebungen tiber die 
Dauer des Bestandes des Zuchtbetriebes sowie tiber die Eig
nung der Wirtschaft fUr den Zuchtbetrieb zu pflegcn. Weiters 
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sind die erforderlichen Einrichtungen, wie Zuchtgarten, Ver
mehrungsfelder, Arbeitsraume etc, zu besichtigen und in die 
Zuchtbucher Einblick zu nehmen. Bei Zuchtsorten, die in das 
Zuchtbuch der osterreichischen Gesellschaft fUr Pflanzenzuch
tung eingetragen sind, beschrankt sich die Saatenanerkennung 
nur auf die Besichtigung der 8aatgutbestande. 

Die Zu c h t b u c h e i n t rag u n g berechtigt den Zuch
ter, die Schutzmarke der 
osterreichischen Gesell
schaft fUr Pflanzenzuch
tung in Wien, auf del' 
die richtige Sortenbezeich
nung angefUhrt ist, auf den 
Sack en als Etikette anzu
bring en und auch auf An-
preisungen 
(Abb. 13.) 

zu fiihren. 

Ein Weiterbau einer 
Zuchtsorte an einer an
deren Stelle, der ohne 
Kontrolle des Zuchters 
stattfindet, darf nul' die 
Bezeichnung "Nachbau" 
fUhren und zwar: erster, 
zweiter Nachbau, je nach
dem, ob ein oder zwei 
Nachbaujahre vorliegen. 
Bei Landsorten darf grund
satzlich nur dann die 

OE~TERR'6ESELLS(HAfr 
FOR 

PF~1~~U/~J~!MN6 
Originalbezeichnung ge- Abb. 13. Schutzmarke flir Sorten, die in das 
fuhrt werden, wenn die Zuchtbuch der osterreichischen Gesellschaft 

flir Pllanzenzlichtung eingetragen sind 
Sorte in ihrem Anbau-
gebiete erwachsen ist und wenn sie im Habitus (aufierer Ge
stalt) und Korncharakter del' typischen Kulturform del' Land
sorte angehort. Beim Weiterbau einer Landsorte aufierhalb des 
Anbaugebietes hat ebenfalls die Znsatzbezeichnung "Nach
bau" einzutreten. 

Die Besichtigung selbst beginnt mit einem Rundgang urn 
das Feld, del' die Lage des Feldes zu anderen Feldern erken
nen lant. Daran schliefit sich eine Durchwanderung des Fel
des zum Zwecke del' vorhin geschilderten Erhebungen. 80-
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dann erfolgt eine B-esichtigung der Wirtschaft zur Feststell
lung aller Vorkehrungen, welche der rationellen Saatguterzeu
gung diener!'. (Schtittboden,' Maschinen etc.) -Nach vollzogener 
Ernte mid Reinigungfindet dann noch eine Beurt~ilung des 
Saatgutes nitch einer eingesandten Probe statt, bei welcher 
Gelegenheit auch die Menge des von den ;merkannten Feldern 
erzielten und abzugebenden Verkaufssaatgutes bekannt zu 
geben ist. Die Beurteilung dieser Probe erstreckt sich auf ge
wisse subjektive Eigenschaften, wie Farbe, Geruch, Verletzung 
der Rorner, Gesamteindruck, Kornform und Gleichmii,l1igkeit 
des Kornes, auf den Gesllndheitszustand, ferner aufgewisse 
objektive Werteigenschaften, wie Hektolitergewicht, absolutes 
G~wicht, Spelzenanteil, Mehligkeit, Glasigkeit, Verunreinigun
gen, welche die Qualitat der Ware als Konsumware bestim
men und in Untersuchungen auf den Wert der Ware als 
Saatgut, wie Keimfiihigkeit, Keimungsenergie, Art der Verun
reinigung, Sortenechtheit, Befall von Pilzkrankheiten etc. 

Auf GJ;:und der Erhebungen der Feldbesichtigung, del' 
Wirtschaftseinriehtungen und der Eignung des erzielten Pro-
duktes fUr $aatzwecke kann dann di.e Anerkennung ausge-: 
sprochen werden. 1m Zl1sammenhang mit der Saatgutanerken-
nung sind endlich noch aIle jene Mannahmen von granter Be-
deutung, die dazu dienen, dem anerkannten Saatgut maglich
ste Verbreitung zu sichern und dem Saatgutztichter oder Saat
gutbauer fUr seine Bemtihungen den wohlverdienton Lohn JlU 

gewahrleisten. In diesen Belangen wirkt di.e niederosierrei
chische Landes-Landwirtschaftskammer speziell daduroh, dan 
sie, namentlich iD Anbetracht der gegenwartigen Notlage der 
Landwirtschaft, zu ermailigten Preise. Saatgut an die bauer
lichen Landwirte in groner Menge abgibt, sehr verdienstvoU. 
Es kann jedenfalls auch als berechtigt angesehen werdon, dan 
von der Saatgutanerkennungsstelle die anerkannton Sort en 
mit Angabe der Produktionsstelle in offizieller Weise durch 
die sogenannten Sortenlisten verlautbart werdon. Anch wiI:d 
dem Saatgutproduzenten dasRecht eingeraumt, in seinen Saat
gutanpreisungen auf die erfolgte Anerkennung hinzuweisen. 
Bei Lieferung von Saatgut dient als Grundlage die zur U nteT
snchung eingesandte Probe. Sie hat demnach mustergetren 
zu erfolgen. Zur gro1.1eren Sicherung wirddie Plombierung 
solchen anerkannten Saatgutes durchgefUhrt. In Niederoster
reich geschi.ehtdies obligatorisch durch' die n.-a. Landes
Landwirtschaftskammer. Selbstverstandlich wird trotz aller 
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V orsichtsmanregeln die Saatgutanerkennung bis zu einem ge
wissen Grade Vertrauenssache bleiben und es mun daher die 
Moglichkeit bestehen, den Verkaufer von anerkannten Saatgut 
auch no t i g e n fall s durch Zwangsmanregeln oder selbst 
auch durch hohe Vertragsstrafen und endlich auch durch zeit
weise oder dauernde Ausschlienung von der Saatenanerken
nung zur Einhaltung seiner tibernommenen Pfliehten an
zuhalten. 

Es ist gewin, dan die Saatenanerkennung in der vor
stehend geschilderten Form sowohl dem Saatgutztiehter und 
Saatgutbauer als aueh dem Saatgutkaufer ganz wesentliche 
V orteile bietet. Dem ersteren, also dem Produzenten, wird da
durch die Moglichkeit geboten, gewisse Eigensehaften der 
Sorte, welche ihren hohen Anbau wert ftir gewisse Verhaltnisse 
bestimmen, einer faehliehen und objektiven Prtifung zu unter
ziehen. Dem Letzteren aber bietet sie den V orteil, dan ihm 
durch eine objektive Stelle die grontmoglichsten Biirgschaften 
fUr die Herkunft des Saatgutes sowie fUr gewisse Eigen
schaften des Saatgutes gegeben werden, die den Landwirt be
sonders interessieren und die den gronere:l oder geringeren 
Anbauwert einer Sorte bedingen. Eine gut organisierte Saat
gutanerkennung kann aber auch dazu fUhren, den Sorten
rummel, der sich bei nns infolge der vielen Anbaugebiete und 
der dadurch bedingten Schwierigkeiten bei der Sortenwahl 
eingestellt hat, zu beheben. 

Zahlreiche Landwirte, die ein Verstandnis fUr den Sor
tenbau haben und den Wert leistungsfahiger Sorten einzu
schatzen wissen, erproben ein oder die andere Sorte in ihrer 
Wirtsehaft in der Absicht, die fUr ihre Verhaltnisse passendsie 
Sorte zu hnden. Diese I,andwirte sind es zumeist, welche 
neben unseren Ziichtern ihre Sorten Zl1r Anerkennug stell en. 
Die Saatenanerkennung hat es daher jahrlich mit einer gro
Hen Anzahl von Sorten in jedem Anbaugebiete Zll tun. Diese 
stehen untereinander und vielfach anch noch mit den Land
sort en in Konkurrellz. Lctztcre mit ihrfm nnter dem Einflusse 
des im Anbaugebiete vorherrschenden Klimas ausgebildeten 
auneren(morphologischen) Bane und gewissen inneren (phy
siologischen) Eigenschaften, die zusammen ihre vollstandige 
Anpassung verbiirgen, bilden nnn ein sehr wertvolles Ver
gleichsobjekt fUr die Beurteilung del' Sort en bei der Saaten
anerkennung. 

Sie spielen bei dem gronen Sortenban, der sich im An
baugebiete ahwickelt, gewissermafien dieselbe Rolle, die bei 
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den vergleicheIiden Anbauversuchen der Standardsorte zu
kommt. Eine grofiere oder geringere Abweichung von dem 
charakteristischen Ba ue (H abitus) und den inner en Eigl~n

schaften der Landsorten werden schon in vielen Fallen die 
bessere oder mindergute Eignung einer Sorte erweisen und 
namentlich zur Abkehr von Sorten des Seeklimas und selbet 
von den meisten deutschen Sorten flihren. Wenn dann noch 
die Beurteilung einer Sorte vom betriebswirtschaftlichen Stand
punkte aus, namentlich hinsichtlich der Reifezeit in Beziehung 
zur Aufeinanderfolge der Ernte der Getreidearten hinzukommt, 
so werden sich in einer Reihe von Anerkennungsjahren Sort en 
fest stell en lassen, die einen umfassenden Anbauwert haben 
und sowohl wegen ihrer groneren ale auch sicheren Ertrii.ge 
die Grundlagen flir den einheitlichen Sortenbau bilden. Hiebei 
spielen die Anspriiche an Boden und Klima und die Intensitat 
des Betriebes eine bedel1tende Rolle. Solche Sorten konnen dann 
auch flir g a n z be s tim m t e andere Anbaugebiete zum 
Sam e n w e c h s e 1 empfohlen werden. 

Es ist nun selbstverstandlich, dan die bei der Saaton
anerkennung iibliche einmalige Besichtigung eines Getreide
best andes flir diesen Zweck nicht ausreicht. Aber es bestunde 
gewifi die Moglichkeit, dan ein oder das andere Mitglied der 
Saatgutanerkenungskommission in ihren engeren Bezirken 
wahrend der Vegetationezeit Erhebungen pflegt und gewisse 
Beobachtungen (Schonen, Bliitezeit) selbst macht oder die 
Angaben der Ziichter oder Saatgutbauer iiberpriifen konnte. 
Wir denken hiebei an die Bezirkskammer-Sekretare oder Be· 
zirkslandwirte, wie sie bei einzelnen landwirtschaftlichen 
Hauptkorporationen (Nieder- und Oberosterreich) im Rahmen 
des landwirtschaftlichen Forderungsdienstes geschaffen wur
den und die der Saatgutanerkennungskommission angehonm. 
Es ist auch anzunehmen, dan die Ziichter an derartige Fest .. 
stellungen interessiert sind. Sie sollten dann auch der Saatgut .. 
anerkennungskommission jene Landwirte bekannt geben, an 
die sie ihre Sorte geliefert haben. Bei dies en konnten dann 
wahrend der Vegetationszeit die Beobachtungen durchgeflihrt 
und Erhebungen zur Beurteilung des Sortenwertes und del' 
Sortenbestandigkeit gemacht werden. 

Die zweckmaBige Ernte 
Hat das Getreide seine Bliitezeit voriiber, so riickt mit 

zunehmender Entwicklung des Kornes die Zeit der Ernte heran 
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und es ergibt sich die Frage, wann der Schnitt vorgenommen 
werden solI. 

Man unterscheidet im allgemeinen vier Reifestadien und 
zwar die Milchreife,. die Gelbreife, die V ollreife und die 
Totreife. 

Zur Zeit der Mil chI' e i f e sieht daB Feld noch grtin 
aus. Das Korn zeigt einen milchig-weiilen, fadenziehenden 
Inhalt und HWt sich leicht zwischen den Fingern zerdrticken. 
Zu dieser Zeit wandern noch Stoffe aus der Pflanze in das 
Korn ein. Wird daher das Getreide in diesem Stadium gemaht, 
so schrumpft es stark ein und liefert ein schmales, ungleiches 
Korn. Die Milchreife kommt als Erntestadium tiberhaupt nicht 
in Betracht. 

Bei der Gel b I' e i f e zeigt das Feld schon einen gleich
mailigen gel ben Farbenton. Das Korn bricht leicht und scharf 
tiber den Fingernagel (Nagelprobe). Der Keimling ist in die
sem Stadium bereits voll lebenskraftig und das Korn bedarf 
nur mehr des volligen Austrocknens. Eine Einwanderllng von 
Stoffen aus der Pflanze in das Korn findet nicht mehr statt 
und das Innere ist jetzt weieh wie Wachs. Die Gelbreife 
ist mit Ausnahme bei Gerste, der geeigneste Zeitpunkt zum 
Beginn des Schnittes. 

Das nachste Reifestadium ist die V 0 11 I' e i f e, bei der 
sieh die Korner nieht mehr tiber dem Fingernagel brechen, 
sondern nur mehr biegen lassen und sich leicht aus den Spel
zen lOsen. Der Eindruek des Feldes ist inzwischen ein ausge
sproehenes intensives Gelb geworden. Bei£t man das Korn 
mit den Zahnen auseinander, so sieht man, dail das Innere des
selben nunmehr vollstandig mehlig oder glasig, oder auch 
beides gemischt worden ist. Da der Schnitt mit der Gelbreife 
einsetzt, kommt das spater gemahte Getreide immer in die 
Vollreife. Bei Gerste beginnt man absiehtlieh im Interesse einer 
rasehen Ernte in der V ollreife zu schneiden. 

Wtirde das Getreide dann noeh langer auf dem Felde 
stehen bleiben, so tritt die Frueht in das Stadium der T () t
rei f e. Dureh Wind, Regen und die Sonne erhalt das Stroh 
dann eine graue, fahle Farbe, das Korn sitzt nur mehr locker 
in den Spelzen und fiiJlt beim Sehnitt sehr leieht aus 
(Ausreisen) . 

1st der richtige Zeitpunkt der Reife des Kornes einge
treten, so setzt man mit dem Sehnitt ein. Dieser erfolgt ent
weder mit der Sichel oder Sense oder mit der Mahmaschiue. 
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Die, Handarbeit mit der Sense ist und bleibt hir weite Gegen
den osterreichs, die wichtigste MaharbeiL 

Beim Sensenschnitt unterscheidet man das Mahen in 
Schwaden und das Anhauen. Das Schwadenmahen ist hei 
Gerste und ktirzerem Hafer, das Anhauen dagegen bei den 
Winterungen und auch bei langeren Hafer, sowie Sommt~r
weizen, und Sommerroggep gebrauchlich. Beim Schwadem,· 
mahen wird das abgeschnittene Getreide zur Linken des 
Mahers in Schwa den auf den Boden gelegt. Die Sense ist in 
diesem FaIle mit einem eigenen Raffgestell, manchmal aueh 
nul' miteiner gebogenen Rute versehen. Erst nach dem voIl-
standigen Abtrocknen werden die Schwaden mit Sicheln auf· 
gehoben, auf Garbenbander gelegt und gebunden. Beim An
hauen hingegen wird kein Gestell verwendet. Die Mahd wird 
l1n das zur Linken des Mahers stehende Getreide angelehnt 
und von einer nachfolgenden Arbeiterin abgerafft und allf 
vorher bereitgelegte Garbenbander aufgelegL 

Die Sichel hat bei uns nur eine beschrankte Anwendung. 
Die Arbeit mit ihr hat den Vorteil, dan sie auch von schwachen 
Personen ausgeftihrt werden kann. Das geschnittene Getreide 
wird sodann in kleinen Garben abgebunden und' gewohnlic:h 
auf Reitern aufgehiefelt. Diese kleinen Garben sind nur in 
Gegenden mit reich lichen Niederschlagen am Platze, wei! 
gronere Garben nicht so rasch austrocknen. Die Sichel ist das 
Werkz.eug des kleinen Bauern im Gebirge, wo del' Getreidebau 
nul' einen Nebenzweig der Wirtsc:haft darstellt, A uch beim 
Mahen mit del' Sense w:ird das angehauene Getreide meist mit 
del' Sichel weggenommen. 

In grOfieren Wirtschaften kommt das Schneiden mit del' 
Maschine in Verwendung. Bei den heutigen schwierigen Arbei
te;vethaltnissen wird es in den meisten groneren Wjrtschaften 
angezeigt sein, trotz der hohen Maschinenpreise die Mah
maschinenarbeit in moglichst ausgedehnter Weise heranzu
ziehen, weil man sich dadurch von den gerade in del' Ernte
zeit so schwer erreichbaren Arbeitskraften unabhangiger macht 
Vorbedingung' hir ihre gute Ausntitzung ist allerdings ein 
verlafilicher, mit der Maschine gut vertrauter Kutscher und 
eine entsprechende Behandlungder Maschine. Die Maschinen
arbeit wird durch eine moglichste Ebenheit und Grone n.91' 

F~lder, sowie durch lagerfeste Qetreidesorten sehr begunsHgt. 
Lagert das Getreide, so wird man allerdings oft nur auf .einel' 
oder zwei Seiten arbeiten konnen und zwar entgegengesetzt 



-- 95 -

deT Lagerrichtung. Hat es ein Gewittersturm jedoch gan~ nud 
gar durcheinander gewirbelt, so dail es nach verschiedenell 
Richtungen hin zu liegen kommt, dann kann die Maschiuen
~rbeit allerdings nicht zur A:qwendung kommen. Bevor man 
mit der Maschine zu mahen beginnt, wird rings um das Feld 
zuerst ein der Breite der Maschine entspreche~der Streit en , 
mit der Sense ausgemaht, worauf dann die Maschine del' Fig!lr 
des F~ldes entsprechend herumfahrt und die Arbeit bis ZU'1l 

Niederlegen des letzten Streifen fortsetzt. 

In der Wirtschaft sollen immer die notwendigsten Re
servebestandteile fur die Mahmaschine vorhanden sein, damit 
in der Arbeit keine groileren Stockungcn eintreten Um die 

Abb. 14. * Hutmandeln, Teil eines Edelhofer Saatgutfeldes 

Flachenleistung zu steigern, kann man einen Wechsel del' B6-
zuge einflihren, so dail ein Paar Pferde nur halbtagig in der 
Maschine geht. Unbedingt erforderlich ist dies bei den gar
benbindenden Maschinen, die das abgemahte Getreide gleich 
durch eine sinnreich konstruierte V orriehtung zu Garben bin
det und seitlich ablegt. Sie leisten namentlich bei del' Gerstcn
ernte vorzugliche Arbeit und wirken sehr arbeitssparend. Da 
sie jedoch eine starkere Zngkraft beanspruchen, werden auch 
mitunter drei Pferde gleichzeitig hiezu eingespannt. 

Unmittelbar nach dem Garbenbindon findet das Auf
stollen dersolben flir die Nachreife statt. J e nach del' Gotreide
art, der Gegend und del' Witterung sind verschieclcne :Vlethoden 
uolich. Die wichtigsten sind: 

Das Hutm ande l odeI' die Getreidepuppe. 
Es besteht in del' Regel ans neun Garben und einer zehnten 
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als Hut darliber. Vor dem Aufsetzen des Hutes wird das Gar
benband ein wenig gegen das Halmende zurlickgeschoben, 
das Ahrenende mit der Hand in zwei Teileauseinander
gezogen, auf das stehende Mandel aufgesetzt und zum Schlun 
urn das Mandel herum gleichmal1ig verteilt, mitunter auch 
etwas befestigt. Schon beim Aufstellen der Mandeln wird immer 
eine besonders schone und starkere Garbe als Hut zur Seite 
gelegt und dieser dann von gelibten Leuten aufgesetzt. Die 
Hutmandeln sind sehr fest, jedoch der Durchllifiung weniger 
zuganglich, weshalb die Nachreife in diesen etwas langsamer 
erfolgt; sie dauert gewohnlich acht bis vierzehn Tage. Der 
gronte V orteil der Hutmandeln ist, dan sie das Getreide am 
besten gegen Regen und Hagel schlitzen und dan bei langerer 
Verzogerung der Einfuhr das Getreide trotzdem meist ohne 
besonderen Schaden untergebracht wird. Wenn sie jedoch 
bei anhaltendem Regen oder bei starkem Gewitterregen durch 
und durch nan werden, so mlissen die Htite bei Eintritt 
schonen ,Vetters herabgenommen werden, weil sonst das Ge
treide unter dem Hute dunstet und leicht auswachst. Durch 
starke Sturme, wie solclle urn diese Zeit beim Aufsteigen von 
Gewittern nicht selten sind, werden sie oft auseinander ge
worfen und das Wiederaufrichten erfordert dann eine bedeu
tende Arbeit und aunerdem ist dabei gewohnlich mit einem 
KornerverIust durch Ausfall zu rechnen. 

Das ungedeckte Mandel odeI' die ungedeckte Puppe, auch 
Deckel genannt. 

Es bietet weitaus geringere Sicherheit gegen Regen und 
besonders gegen Hagel. Bei glinstigem Erntewetter erfullen 
sie ihren Zweck vollkommen und haben besonders den Vor
teil, dan Luft und Licht von allen Seiten zuganglich ist und 
nach Regen ein rasches Austrocknen erfoIgt. Das ungedeckte 
Mandel besteht gewohnlich aus neun Garben (Roggen, Hafer). 

Die Stiegen, Kapellen oder Zeilen. Sie entstehen dadureh, 
dan die Garben mit den Ahrenenden so gegeneinandergestellt 
werden, dan das Ganze einem Satteldaeh gleicht. Am Anfang 
und am Ende einer Zeile wird je eine starke Garbe als Stutze 
verwendet. Gewohnlich wird eine stets gleiche Anzahl von 
Garben in solehe Stiegen zusammengestellt, um die Garbenzahl 
leichter zahlen zu konn0n. Sie sind sehr luftig, abel' gegen Sturm 
und Regen weniger fest. Zur Fiirderung del' Nachreife steHt 
man sie vorteilhaft in del' Richtnng von Nord nach Slid auf, 
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damit beide SeHen gleich gut ausreifen und trocknen kiinnen. 
(Hafer, Gerste.) 

Eine besondere Art sind die sogenannten gedeckten 
Stiegen odeI' gedeckten Zeilen. Sie bestehen aus drei Reihen von 
Garben, die del' art gestellt werden, dail in del' Mitte eine Reihe 
besonders standfester Garben aufgestellt wird, an welche man 
dachsparrenfOrmig links und rechts cine andere Garbe anlehnt. 
Diese Zeilen werden so lange gemacht, als sich beim Auf
stell en die Garben leicht zusammentragen lassen. Auf die 
Zeilen werden dann gegen die herrschende vVindrichtung zwei 
Reihen Garben schrag daranf gelegt, wodurch die nnteren 

Abb. 15: * Kreuzmandeln im Marchfelde 

Garben geschtitzt sind. In Gegenden, wo gewiihnlich besseres 
Erntewetter herrscht, h::.ben sic sich namentlich bei Weizen, 
Hafer und auch bei Gerste gut bewahrt. Ein groiler V orteil 
besteht dabei darin, daH das Einftihren bedeutend raseher von
statten geht, weil das Fahren von einem Mandel zum and ern 
wegfallt; auilerdem kiinnen gleich nach dem Aufmandeln 
griiilere Flachen gesttirzt werden. 

D asK I' e u z man deL Dieses wird in del' Weise aufge
stellt, dail man vier Garben mit ihren Enden krenzweise so 
tibereinanderlegt, daH sich die Ahrenenden gegenseitig tiber
decken. Auf diese vier Grundgarben werden wiederum vier 
Garben gelegt und zwar abermals mit den Ahren nach innen. 
Das Kreuzmandel besteht gewuhnlich ans 16 Garben und als 
Abschlufi liegen noch zwei, mitunter auch vier Garben tiber 
die MUte des Kreuzes zur Abdecknng. Auf diese Weise trock-

Pamrner-Ranninger, Getreidehau 7 
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non die Halmenden vie I rascher ab, als bei anderen Mandeln, 
wo diese am Boden aufstehen. Besonders vorteilhaft ist dies 
dann, wenn das Getreide stark mit Unkrallt verwachsen, oder 
wenn Klee in dasselbe eingesat war. Die Kreuzmandel hahEm 
wenig durch Wind zu leiden. Bei anhaltendem Regen sind 
jedoch die unmittelbar mit dem Boden in Beriihrung kommen-· 
den Ahrenenden leichter dem Auswachson ausgesetzt. In soge·· 
nannten Mausejahren werden -die unteren Garben auch stark 
von Mausen heimgesucht. Die Nachreife erfolgt durch den Luft· 
durchzug ziemlich rasch. Kreuzmandel werden in Gegenden 
mit sicherem Erntewetter meistens bei Roggen, Weizen und 
auch bei Gerste gemacht (Marchfeld, Wienerboden). (Abb.15.) 

Die Kroatenmandel oder Pyramiden. Sie werden hie 
und da bei Gerste oder Hafer angewendet und entstehen 
dadurch, dan je vier Garben mit den Ahrenenden so 
gegeneinander gelegt werden, dan sie sich deck on. Es lieg,~n 

daher vier Garben mit don Ahrenenden unmittelbar am Bodon. 
In gleicher Weise werden dann drei, ferner 2 und endlich je 
eine Garbe dataufgelegt. 1st das Mandel gut gemacht, so bildet 
es eine schone Pyramide. Die darunter liegcnden Garben sind 
vor Regen geschiitzt und au£erdem leiden diose Mandeln sehr 
wenig durch Wind. 

Das Nachreifen des Getreides uuf Schwaden. 
Es findet Anwendung bei den kurzhalmigen Somme

rungen, insbesonders bei Hafer und Gerste. Diese Methode ist 
zwar die billigste und schnellste, setzt abe, zu ihrem Gelingen 
ein bestandiges Brntewetter voraus. Tritt schlechtes Wetter ein, 
so ist einerseits durch das mehrmalige Wenden mit einem ent
sprechenden Kornerverlust zurechnen und andererseits ist die 
Gefahr des Auswachsens und Schwarzwerdens eine grol1e. 
Auch eintretende Hagelgewitter konnen gro£en Schaden 
verursachen. 

1m Gebirge werden die Garben in Handvollengro£e abge
bunden und auf Hiefeln oder Reitern mit den Ahren naeh 
abwarts aufgehangt. Es wird dadurch in dies en niedersehlags
reichen Lagen, wo auch die Taubildung oft bis gegen Mittag 
anhalt, ein rasches Abtrocknen und Nachreifen de, Korner 
ermoglicht. 

Nach erfolgtem Aufmandeln mll£ das Getreidefeld mittels 
eines gro£en Handrechens oder auf gro£eren Flachen mit dem 
Pferderechen gut abgerecht werden, damit die noch herumliegen
den Getreidehalme gesammelt werden konnen. Del' so erhaltene 
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Reehling wird dann auf Haufen zusammengegabelt und zwal 
in der Reihe der aufgestellten Mandeln. Er dient dann ent
weder als Unterlage beim Tristenbau oder er kommt in den 
unteren Teil des Seheuerpansen. Driingt jedoeh das Einfiihren, 
so wartet man mit dem Reehling aueh haufig bis zum Sehlu.B 
der Ernte, weil das Einfiihren desselben ziemlieh zeitraubend 
ist. Das aus dem Reehling gedrosehene Getreide darf nieht 
zum Saatgetreide kommen. 

Der riehtige Zeitpunkt fiir das Einfiihren ist dann ge
kommen, wenn die Ahren und das Stroh im Innern der Garbon 
sieh vollkommen trooken anfiihlen. Zur Feststellung dieses Zu
standes greift man eine Anzahl von Garben in der Mitte an der 
Stelle an, wo sie gebunden sind. Das Stroh darf dort nieht 
mehr zah sein. Zu beuehten ist auoh, dan die in den Garbon 
eingesehlossenen Unkrauter trooken sind, weil sonst ein 
Sehimmelig- oder Muffig,Yerden der Garben in der SeheuDI' 
die Folge ist. Man winl daher an der Regel festhalten, nieht 
allzufriih mit dem Einftihren zu beginnen und lieber einige 
Zeit zuzuwarten. Das Aufbewahren des Getreides im Gestriih 
gesehieht in vollstandig gesehlossenen Seheunen oder in 
Triesten. Die Seheunen bestehen entweder aus massiven Mauern 
mit darin angebraehten Seitensehlitzen oder aus BreUerwandell 
mit bIos eingeb:wten gemauerten Stiitzpfeilern. Sind die Mauern 
der Seheune aus Stein, so sind sie sHindig feucht und das Ge
treide wird darinnen leicht dump fig. In solchen Scheunen dad 
nur ganz trockenes Getreide gelagert werden, weil darin so 
gut wie kein Luftzug herrscht. Vom Standpunktp der bestmog
lichsten Aufbewahrung, mu a den Holzsehcunen der Vorzug 
gegeben werden, da sie die Luft durchziehen lassen und eine 
troekene Aufbewahrung gewahrleisten, ja die Getreidegarben 
darinnen, wie man sagt, noch ausgezogen werden. 

Weniger bekannt sind bei uns die Feldseheunen. Sie 
bestehen bios aus einem von RundhOlzern oder Eekpfeilern 
getragenem Daehe mit nur einer Bretterwand in der Richtung 
des argsten Wetteranpralles. Sie sind billig und in Gegenden 
mit sieherem Erntewetter sehr zu empfehlen. Ganz besonders 
sind sie gegeniiber den Tristen fiir Saatzuehtwirtsehaften am 
Platze. 

Eine weitere Aufbewahrung des Getreides ist die in Tri
sten. Sie bilden die iibliche Aufbewahrung des Getreides in 
manchen Gegenden zum Beispiel im Marchfelde; in anderen 
Gegenden ,,,erden sic nur in sehr guten Erntejahren als Not-

7* 
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behelf herangezogen. Zum Bau von Tristen benotigt man 
mindestens einen sehr geubten Tristenbauer, damit das Innere 
der Triste vor eindringenden Regen gesehutzt bleibt. 

D e r D r usc h. In unseren Verhiiltnissen hat sieh neben 
dem Handdruseh aueh der Druseh mit Handdresehmasehinen 
und Dresehmasehinen mit Kraftantrieb weitgehend eingefiihrt. 
Es ist bIos eine betriebswirtsehaftliche Frage, zu welcher Art 
des Drusehes man sieh entschlie11t. Der Handdruseh wird heut
zutage nur mehr in klein en Betrieben, wo die eigenen Leute 
zur Verfugung stehen, angewendet; in groileren Betrieben 
jedoch nur insoweit als man Schabstroh benotigt. Dureh das 
Dberhandnehmen der klein en Explosionsmotore, sowie durch 
die stets weitersehreitende Elektrifizierung, nimmt der Flegel
druseh aueh in den kleineren Betrieben immer mehr und mehi
abo Bei einer Dresehmasehine ist der eigentlich wirksame Teil, 
welcher die Korner aus der Ahre ausdriseht, die Trommel. Ihre 
Einstellung muil so reguliert werden, dail das Korn nicht ver
letzt Wird. Eine Verletzung der Samensehale kann den Wert 
des Kornes als Saatgut sehr bedeutend herabsetzen, da ver
letzte Korner bei der Aussaat fast immer sehimmeln. Sehr 
gefiihrlieh konnen verletzte Gerstenkorner auf der Malztenne 
werden. Am besten wird der Drusch vorgenommen, wenn das 
Getreide ausgesehwitzt hat. Der Vorgang des Sehwitzens 
findet seine Erkliirung darin, dail dag Getreide trotz sehr guter 
Naehreife noeh immer cine gewisse Menge Wasser enthiilt, 
welches sieh erst naeh und nach bei der Einlagerung des Ge
treides im Gestroh verlierl. Derartiges Getreide zeigt einen 
"\Vassergehalt von 12 bis 147o, hat einen gesunden Geruch, 
einen lebhaften Glanz, ist von guter Keimfiihigkeit und vorzug
lieher Baekfiihigkeit. In Gegenden, wo es auf Tristen gestellt 
wird, erfolgt der Drusch gleieh auf dem Felde. 

Sehrarbeitssparend wirkt beim Tristenbauen del' Stroh
elevator, der das Stroh direkt auf die Triste befOrdert und 
dessen Hohe und Forderrichtung versehieden eingestellt werden 
kann. Beim Seheunendruseh ist die Strohpresse sehr zu 
empfehlen, die gleiehzeitig mit der Dresehmasehine verbunden 
wird und mit einem Ballenzahler versehen ist. Sie erspart Ar
beitskriifte und hat den groilen V orteil, dail der Strohvorrat 
genau festgestellt und man aus einer Anzahl. von Ballen 
leieht das Durchsehnittsgewieht eines Ballens ermitteln 
kann. Auf diese Weise kann aueh der Shohverbraueh auf das 
ganze J ahr entspreehend eingeteilt werden; aueh nimmt ge-
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pre11tes Stroh einen viel kleineren Raum ein. Nach erfolgtem 
Drusch mu11 die Dreschmaschine einer grtindlichen Reinigung 
unterzogen werden. 

Der Schiittboden, seine Einrichtung und die 
Behandl'ung des Getreides auf demselben 

Die Lage des Schtittbodens solI so beschaffen sein, daE er 
leicht zuganglich ist. Ftir die BefOrderung des gedroschenen 
Getreides in Sacken solI en V orrichtungen vorhanden sein, die 
arbeitssparend wirken und vor allem die schwere Arbeit des 
Sackeschleppens auf das geringste MaE einschranken. Hiezu 
gehort in erster Linie, wenn der Schtittboden hoher gelegen 
ist, ein guter einfacher Aufzug, der die Sacke in die Hohe bringt. 
Sind solche Aufztige elektrisch einzurichten, dann urn so besser. 
Nach Moglichkeit vermeide man abel' das heute noch oft tibliche 
Sacketragen tiber Stiegen und Treppen. Auf dem Schtittboden 
selbst werden zur Beforderung del' Siicke in wagrechter Rich
tung zweiradrige Sackrodeln verwendet, welche die Arbeit ganz 
au11erordentlich erleichtern. Der &den auf dem Schtittboden 
solI keine Fugen und Ritze zeigen. Das Gleiche gilt auch flir 
die Seitenwande und PIeiler. Die Wande und Bodenflachen 
sollen alljahrlich einer genauen Untersuchung llnterzogcn und 
schadhafte Stellen mit Holzkitt verschlossen werden. Dadurch 
wird von aHem Anfang an den Speicherfeindcn der Unter
schlupf genommcn. 

Der Boden des Schtittbodens muE auch vollkommen un
durchlassig sein, so daE Dunst von darunter liegenden Stal
lungen absolut nicht durchdringen kann. Betonboden haben 
wohl den Vorteil, da11 keine Fugen vorhanden sind, dagegen 
aber den Nachteil, da11 solche Boden kalt sind, wodurch ein
tretende feuchte Luft sehr rasch kondensiert wird lind bei alteren 
BetonbOden ist das Abbrockeln von sandigcn und steinigen 
Bestandteilen sellr lastig. Auch ist die Staubentwicklung beim 
Zlfsammenkehrcn auf solchen Boden erheblich groEer. Vor· 
handene Fenster mtissen mit Drahtnetze gegen Vogel geschtitzt 
werden und gut verschlieEbar sein. Es handelt sich hiebei 
hauptsachlich urn das Abhalten von Sperling en , Hanflingen, 
Ammern und Tauben vom Schtittboden. Diese Vogel sind nicht 
allein durch das Fressen von Kornerfrtichten schadlich, sondern 
sie verunreinigen auch die Getreidehaufen ganz bedeutend 
durch ihren Kot. 
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Sind keine Abteilungswande vorhanden, so wird das Ge
treide in schon geformte pyramidenstumpfahnliche Haufen 
gebracht. Sehr vorteilhaft ist es, in der Mitte dieser Haufen 
eine Etikette zu steck en, auf welcher die Menge des Getreides 
geschrieben steht. In Saatgutwirtschaften sind auch noch Be
mer kung en verschiedener Art auf diesen Etiketten am Platze, 
urn Verwechslungen zu vermeiden. Der besseren Dbersicht 
halber ist ein Mittelgang immer zweckma£ig, so dan das Ge
treide nach zwei Seiten aufgeschtittet werden kann. Hat man 
es mit mehreren Sorten einer Getreideart am Schtittboden zu 
tun, so sind Bretterwande in einer Hohe von zirka 3/. m sehr 
zu empfehlen, weil sie ein leichtes Einsacken und Umschaufeln 
ermoglichen ohne dan Korner in die Nachbarhaufen gelangen. 
Der SchiHtboden solI auch gron genug sein, urn einen entspre
chen den Arbeitsraum zu haben. Zu den standigen Geraten am 
Schtittboden gehoren eine Wage und den dazugehorigen Ge
wichten, die verechiedenen Reinigungsmaschinen,. Schaufeln, 
Besen, '/2-Hektolitergefan und Sacke. Sehr vorteilhaft sind 
transportable Holzrutscheil zum Beladen von Wagon. S;e 
werden von einer Tiire des Schiittbodens direkt auf den Wagen 
gelegt und darauf die Sacke hinunterrutsehen gelassen. 1m 
gronen und ganzen kann man sagen, dail ein sauber und in 
guter Ordnung gehaltener Schtittboden ein gutes Abbild yom 
Gesamtzustande der Wirtschaft ist. In dieser Richtung wirken 
bei uns ganz hervorragend erziehlich die Speicheranlagen der 
landwirtschaftlichen Genossenschaftslagerhauser. Der Landwirt 
sieht dort aus eigener Anschauung heraus alle die arbeits
sparenden Behelfe und Maschinen, ebenso wie don wohl
tnenden Eindruck einer streng on Ordnung. 

Der Zweck einer sorgsamen Schtittbodenpflege ist es, jene 
Mailnahmen zu treffen, welche die Frucht wahrend der Bin
lagerung gosund und trocken macht und weiterhin auch 130 

erhalt. 
Auf die Frucht am Schiittbodon wirken in erster Linie 

die Luft und die Temperatur ein. Diese beiden Einfltisse mit 
dem Getreide sachgeman in Verbindung zu bringen, ist neben 
der Fernhaltung der Speicherschadlinge die ganze Kunst deT 
Pflege der Frucht auf dem Schtittboden. 

Gelangt das gedroschene Getreide auf den Schtittbodeu,. 
so findet noch immer etwas Abgabe von Wasser und KohIen·· 
saure statt. Dieser V organg zeigt sich unter gleichzeitiger star .. 
ker Erwarmung an. Es darf daher das Getreide nach dem 
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Drusch nur flach aufgeschlittet und muil wiederholt umge
schaufelt werden, urn es grlindlich mit Luft in Berlihrung zu 
bringen. Dadurch trocknet es weiter aus, es wird, wie man 
sagt "lufttrocken" gemacht. Es wird hiedurch am beston der 
Grund flir eine ha1tbare Ware ge1egt,-denn ein nicht derartig 
behandeltes Getreide wird leicht muffig und dumpf und lam 
sich dann spaterhin schwer und nur unter Aufwand von viel 
Arbeit und Geld zurecht bringen. Nach einigen W ochen kann 
die Aufschtittung immer hoher und hoher vorgenommen wer
den, jedoch geht man gewohnlich liber eine Hohe von einem 
Meter nicht hinaus. 

Bei der Schlittbodenbehandlung des Getreides muil iman 
sich stets die Tatsache vor Augen halten, dail das Korn ein 
ruhendes Lebewesen ist, somit atmet, das heim, es nimmt 
Sauerstoff aus der Luft auf und scheidet Kohlensaure und 
Wasserdampf aus. Die zwischen den Kornern stockende, mit 
Kohlonsaure gesattigte .Luft, beeinflum, wenn sie nicht durch 
eine gute Durchlliftung abgeflihrt wird, in unglinstiger -Weise 
den Geruch des Kornes. 

Ais Grundsatze und Richtlinien flir die Schlittbodenar
beit, namentlich flir das Umsehaufeln, gelten: 

1st das Getreide lind die SehliUbodenluft kalter als die 
Aussenluft, so wird man den Eintritt warmer Luft zu verhin
dern suchen. Man schlieilt dann an warmen Tagen die Fenster 
und offnet sie dagegen an kalten Tagen in der Naeht. Warme 
Luft ist meistenteils aueh feueht und beim Zusammen(reffen 
mit del' kalten Sehlittbodouluft uud dem kalten Getreide tritt 
Kondensation ein, das heiilt, es sehlagt sich Wasserdunst auf 
das Getreide nieder. Es ist somit zweekmailig, die Fenster des 
Speichers nul' dann zu offnen lind das Getreide umzllsehaufeln, 
wenn die Temperatnr nnd die Luftfeuehtigkeit auf dem Sehlitt
boden hoher ist, als drallilen. 

Alte V orrate sollen zur Bllitezeit des Getreides Ofters 
umgeschaufelt werden, den ein altes Sprichwort sagt schon: 
"Wah rend das Getreide blliht, wird das vorjahrige am Sehlitt
boden dumpf". 

Man wird somit im Frlihjahre nnd im Herbst, wo die 
Temperatilr nnd Feuchtigkeitsdifferenzen besonders gron sind, 
die Fenster nachts eher offen halt en konnen als beim Tage. 

Bei Regen und Nebel sind die Schlittbodenfenster se1bst
verstandlich geschlossen Zll halten. Bei bedeektem Himmel am 
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'rage ist das ()ffnen der Fenster l111d das Umarbeiien des Ge
treides weniger bedenklich als bei sonnigem Wetter. 

Endlich wird man auch gut tun, der Mause- und eventuell 
anch der Rattenplage die notwendige Aufmerksamkeit ,Ill 

schenk en. 
In geschlossenen Dorfern ist diese Plage gewohnlieh 

weniger gran als in Einzelgehoften. Sind viele Mause auf dem 
Schtittboden, so zeigt derselbe direkt einen Mausgeruch, den 
auch das Getreide annimmt. Sonst schaden die Manse durch 
Fressen von Kornern, Verunreinigung der Frucht, Anfressen 
von Sacken und Ausarbeiten von Lochern in den Mauern. 

Als Bekampfungsmittel sind zu empfehlen: Vortibergehen· 
des, wiederholtes Einsperren einer guten Mauskatze auf dero 
Schtittboden, Aufstellen von Mausefallen, Auslegen von Baryt· 
pillen und Auflegen von Mausetyphusbazillen. Letztere sind bei 
der Bundesanstalt ftir Pflanzenschutz in Wien, II., Trunner·, 
strane 1, zu bekommen. Der Sendung ist eine genaue Gebrauchs .. 
anweisung beigegeben. 

Die Bekampfnng der Schtittbodcnschadlinge ist im Kapitel 
"Pflege und so weiter" Seite 74 behandelt. 

Getreideziichtung und Saatgutgewinnung 
Die AusfUhrungen tiber Gctreideztichtung verfolgen nicht 

den Z weck, als Leitfaden fUr Getreideztichtung zu dienen, son·· 
dern sie stell en sich nur die Aufgabe, durch eine kurze Dar .. 
stellung der Geschichte der Getreideztichtung in Qsterreich und 
durch Schilderung des Zuchtverfahrens das Verstandnis tiher 
den Wert und den Zweck der Ztichtung zu heben. Hiezu ist es 
nattirlich auch notwendig, eine kurze Schilderung der Ztich
tungsverfahren und der gran en Anforderungen, die an einen 
Zuchtbetrieb gestellt werden, zugeben. 

Als im letzten Viertel des vorigen J ahrhundertes sowohl 
der deutschcn, als auch der schwedischen und englischen Land
wirtschaft durch die dart aufs intensivste betriebene Getreide
ztichtung ganz erheblich ertragsreiche Sorten an die Hand 
gegeben wurden, regte sich auch bei uns in bsterreich der 
Wunsch, solche ertragsreiche Sort en zu erhalten. Bei den viel
fachen Wechselbeziehungen, welche speziell die osterreichische 
Landwirtschaft mit der deutschen verband, griff man zu dem 
naheliegenden Mittel und versuchte, die deutschen Sorten bei 
nns einzufUhren in der Hoffnung, einige passende Sorten zu 
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find en, die an Stelle unserer einheimischen Landsorten, mit 
deren Ertrag man nicht zufrieden war, gesetzt werden solIten. 
Wie die frtiher erwahnten Anbauversuche ergaben, konnte 
jedoch ihre Einbtirgerung nicht allgemein empfohlen werden, 
sondern sie beschrankte sich nur auf die Einbtirgerung ein
zeIner Sort en in besonders gtinstigen Lagen. Es bestand somit 
nur geringe Moglichkeit, uns die deutsche Pflanzenztichtung 
durch EinfUhrung ihrer Sorton nach Osterreich in gro£e
rem Ma£e zunutze zu machon. Hingegen fandon unsere 
Landsorten auf Grund dieser Versuche infolge ihrer Frtihreife 
und Wasserokonomie, die von Dr. v. Pro s k 0 w 0 t z als hochst 
wertvolle Eigenschaften erkannt wurden, ferner wegen ihrer 
guten Qualitat, eine hohere Einschatzung und volle Beachtung. 

1m Jahre 1890 traten mm die beiden verdienstvollen 
osterreichischen F orscher Dr. v. Pro s k 0 wet z und Prof. 
Dr. F. S chi n dIe r beim internationalen Kongre£ in ihren 
vorztiglichen Referaten "Welches Wertverhaltnis besteht zwi
schen Landrassen und den sogenannten Zuchtrasson" fUr die 
Landsortenveredlung ein. In der Tat wurde diese von Oster
reich ausgehende Idee der Landsortenztichtung zuerst in 
Osterreich verwirklicht. Der Nestor unserer osterreichischen 
Ztichter Dr. V. Pro s k 0 wet z, erkannte speziell in der 
Hannagerste eine Landrasse von vorztiglichen Qualitatseigen
schaften, groner Frtihreife, weitgehender Wasserokonomie und 
hinsichtlich ihres Anbauwertes einen solchen von sehr umfas
sondem Charakter. 

Er schuf in der Folge die Hanna-Pedrigreegerste, die sich 
alsbald in Osterreich und auch in Deutschland eines gro£en 
Rufes erfreute. In Bohmen nllhm N 0 I c die Veredlung der 
bohmischen Gerste in die Hand und schuf die yorztiglichen 
Sortc)ll "Nolc Allerfrtiheste" "Moravia" und "Bohemia". 

Eine weitere Ansgestaltung der Landsortenztichtung fand 
aber nicht statt, so wiinschenswert dieselbe gerade fUr uns 
gewesen ware, wo die vielen Anbaugebiete mit den dort vor
kommenden oft vorztiglichon Landsorten die Grllndlage der 
Prodl1ktion bilden. In einom Vortrage, don Pam mer bei der 
Generaiversammillng der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft in 
Wi en im .T ahre 1902 hieH, wurde die Frago der Landsorten
ztichtung wieder al1fgerollt nnd es kam alsbald in Niederoster
reich mit Untersttitzung des damaligen k. k. Ackerbaumini
steriums unter Ftihrung der Abteilung fUr Getreideztichtung 
an der k. k. Samenkontrollstation, mit deron Leitung Pam mer 
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betraut wurde, zur Errichtung von Getreidezuchtstellen dUlLCh 
die damalige k. k. Landwirtschaftsgesellschaft und spater dmch 
den n. 15. Landeskulturrat bezw. der n. 15. Landes-Landwin
schaftskammer. Auch in Oberi5sterreich, Salzburg, Steiermark; 
Karnten, Tirol und Bi5hmen wurden solche Zuchtstellen er
richtet. Daneben entstanden auch einige private Ztichtungen, 
(Loosdorf, Protivin, Postelberg), welch en die Abteilung fUr 
Getreideztichtung durch viele Jahre mit Rat und Tat an die 
Hand gegangen ist. 

An diesen Zuchtstellen wurden nun eine Reihe von Land
sorten unserer Getreidearten, die sich im Samenwechsel eines 
guten Rufes erfreuten, der Ztichtung unterworfen. Die Stei
gerung ihrer Leistungsfahigkeit war der I-Jauptzweck und er 
konnte erreicht werden, wenn die Ztichtung vor aHem die Be
hebung der auffallendsten Fehler und Mangel der Landsorten, 
die ihre geringe Leistungsfahigkeit bedingon, ins Auge faRte. 
Die Mi5glichk:eit hiezu boten unsere Landsorten insoferne, alt;; 
E-ie ein Gemisch von Formen, auch elementare Arten oder 
Lin i en genannt, darstellen, die sich zum Teil als wirtschaft
lich wertvoll, zum Teil infolge ihrer Fehler als wirtschaftlich 
sehr minderwertig erwiesen. 

Die Fehler und Mangel, welche unsere Landsorten au£-
weisen, sind mannigfacher Art. Ein Hauptfehler ist vor aHem 
die S c h wac h hal mig k e i t und damit im Zusammenhang; 
stehend ihre Neigung zur Lagerung; die Lagerung hat aber zu
meist ein gedrticktes und schmales Korn znr Folge und be-· 
gtinstigt auRerdem die Ausbreitung von Pflanzenkrankheiten 
(Rost usw.). 

Ein anderer unangenehmer Fehler unserer Landsorton 
ist ihre u n g lei c heR e i f e. Dieec hangt damit zusammen, 
daR sie keinen einheitlichen Ahrentypus aufweiscn. Bei naherer 
Betrachtung eines Getreidefeldes treien uns eine Unzahl von 
Typen entgegen. Bei der G e r s t e zum Beispiel begegnen wir 
zweizeilige nickende und aufrechte Ahron (vergl. Abb. 31), 
bei weiterer Untersuchung die a-, {J-, Y-, und 6-Typen naeh 
Atterberg,ferner 4 oder 6 zeilige Typen (vergI. Abb. 32), beim 
Wei zen wieder begrannte (Bart- und Grannenweizen) 
(vergI. Abb. 29) und unbegrannten Kolbenweizen (vergl. 
Abb. 30), mit rot- und weiBspelzigen Ahron, endlich beim 
H a fer verschiedene Rispenformen und zwar den Sehlaff
(vergl. Abb. 34), Weit- (vergl. Abb. 35) und Steif- (vergl. 
Abb. 36) rispentypus. Die gr(iEte Mannigfaltigkeit hinsichtlieh 
dcs Ahrcntypus zeigt aber der Lan d r 0 g gen. Wir finden 
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dort' Ahren mit lockerem (vergl. Abb. 27), mit mitteldichtem 
(vergl. Abb. 26) und mit dichtem Ahrenbau (vergl. Abb. 24), 
dann wieder solche mit mehr offener Kornlage (vergl. Abb. 28) 
nnd solche mit geschlossener Kornlage. Wen i g e R 0 g
g e n wei sen in den F e 1 db est and e n einen voUen, 
sogenannten vierzeiligen Besatz bei ihren Ahren auf, wie in 
den vorstehenden zitierten Abbildungen ersichtlich ist; sie sind 
vielmehr schlecht besetzt, also schartig (vergl. Abb. 20). Mit 
diesen Formen oder Typen steht oftmals die fruhere oder 
spatere Reife, dann der Korncharakter hinsichtlich Form und 

Abb. 16.* Auslegen der Elitek6rner nach Stammbuchnummern im 
Edelhofer Zucntgarten 

Gute und wie Pam mer bei den Veredlungszuchtungen in 
Niederosterreich mit Roggen nachgewiesen hat, auch der gro
nere oder mindere Ertrag im Zusammenhang. Eine derartige 
ungleiche Reife erschwert aber die Bestimmung des Zeit
punktes des Schnittes; schneidet man fruh, so erhalt man eine 
schlechte Qualitat durch die spatreifen Pflanzen, schneidet 
man spat, so ergeben sich Verluste durch SamenausfaU. Ein 
solcher Feldbestand zeigt aber auch eine weitere Mannigfaltig
keit, wenn wir eine einzelne Pflanze (das Individuum) in Be
tracht ziehen. ,Vir finden in demselben Pflanzen mit steifen 
und elastischen und schwachen Halmen, ferner Individuen, die 
von Pflanzenkrankheiten befallen sind und solche, die wider-
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standsfahig oder fast immun sind. Endlich gibt es auch solche 
unter ihnen, die stark oder schwach bestockt sind, sowie Ind.i
viduen mit gleichmiilHger Halm- und Ahrenentwicklung (vergl. 
Abb. 25 u. 33) und solche mit vielen Nachtrieben usw. Diese 
Mannigfaltigkeit der Formen bezw. Individuen in einem Feld
bestande bildet den Ausgangspunkt fiir die Ztichtung und gibt 
die Mittel zur Behebung der Fehler in die Hand. Der V organg 
der Ztichtung besteht nun dem Prinzipe nach darin, da.B aus 
dem Feldbestande Pflanzen ausgewa,hlt werden, welche diese 
Fehler nicht haben,. dagegen die gcwtinschten EigenschaIten 

Ahh. 17.' Edelhofer Zuchtgarten. Links Individualanzuchten 
des Roggens, rechts lndividualanzuchten des Hafers 

gegen die Reifezeit 

aufweisen. Diese Pflanzen sind nun auf die Vererblichkeit 
ihrer Eigenschaften zu prtifen. FliT dies en Zweck eignet sich 
die Individualztichtung, bei der die Kornmenge einer jeden 
Zuchtpflanze, separat auf je einer Parzelle im Zuchtgarten 
(siehe Abb. 16), unter gleichem Verband und versehen mit 
sogenannte Mantelpflanzen, urn Randpflanzen bezw. Stand
ortsmodifikationen zu vermeiden, angebaut wird. Die Naeh
kommenschaft einer jeden solchen Pflanze bildet eine soge
nannte rei n eLi n i e und es stehen somit im Zuchtgarten 
(siehe Abb. 17) im ersten Jahre ebensoviele Linien in Kon
kurrenz, als Feldauslesepflanzen vorliegen. Grundsatz bei Be
ginn der Ztichtung solI sein, da.B eine moglichst gro.Be Zahl 
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von Feldauslesepflanzen in Anzucht gebracht wird, urn ein 
zutreffendes Bild tiber den Formenreichtum del' betreffenden 
Landsorte zu erhalten und urn auch jene Individuen fassen zu 
konnen, die vielleicht im Kampfe urns Dasein :riur in del' Min
derzahl vertreten, abel' vielleicht sehr wertvoll sind. Diesel' 
Separatanbau ermoglicht nun die Feststellung del' Vererbung 
von gewissen morphologischen Eigenschaften, wie: Ahren
typus, Blatt- und Halmbeschaffenheit etc. del' Auslesepflan
zen in del' erwachsenen N achkommenschaft (del' Linie) und 
weiterhin die Feststellung gewisser physiologischer Eigen
schaften, wie frtihe odeI' spate Scho.Eung und Reife, Empfang
lichkeit ftir Pflanzenkrankheiten (z. B. Rost) und Kornquali
tat etc. Diese vergleichende Beobachtung fUhrt schon in del' 
ersten Zuchtgartengeneration von solchen Feldauslesepflanzen 
zur Ausscheidung von minderwertigen, bezw. mindel' leistungs
fiihigen odeI' wenig geeigneten Linien.Von Wichtigk:eit ist es 
nun, tiber die weitere Vererbung del' Eigenschaften bei jenen 
Linien, die im erstcn Zuchtjahre nicht zur Ausscheidung ge
langten, Aufschlu.E zu erhalten. Diesem Zweck dient die Fort
zucht in weiteren Zuchtgartengenerationen. Sie geschieht nach 
dem Prinzip del' Stammbaumztichtung durch Entnahme von 
mehreren Auslesepflanzen aus jeder beibehaltenen Nachkom
menschaft, die wieder in del' tiblichen Weise im Zuchtgartcn 
zum Anbau kommen. Auf Grund diesel' Nachkommcnschafts
beurteilungen erlangen im Laufe del' Jahre bessere Ausgangs
linien odeI' Stamme, wie wir sie auch nennen, das Dbergewicht. 
Sie sind im Zuchtgarten naturgemaJ1 durch eine groJ1ere ZahI 
von Individualanzuchtcn vert ret en, es drangen somit automa
tisch die best en Linien bezw. Stamme VOl', wahl' end minder
wertige Linien odeI' Stamme ausscheiden. Selbstverstandlich ist 
zur Feststellung del' Vererbungsverhaltnisse in dcn einzelnen 
aufeinanderfolgenden J ahren die DurchfUhrung eines Abstam
mungsnach weises notwcndig. 

Ftir Zwecke del' Landsortenveredlung hat nun Pam mer 
ein einfaches Zuchtregister zusammengestellt, das im we sent
lichen darin besteht, daJ1 jahrlich sogenannte Stammbliitter an
gelegt werden, die eine tibersichtliche Znsammenfassung del' 
Zuchtjahre bis zum Ausgangsjahr hinauf gestatten. Die nach
folgende Darstellung soIl den V organg del' Stammbaumbildung 
bezw. Formentrennung bei del' Individualztichtung veranschau
lichen (siehe Abb. 18). 

Das erste J ahr steUt die Anzucht von 11 dem Feldbe
stan de entnommenen Pflanzen dar (Feldauslese). Die Nach-
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kommen (Linien) der einzelnen Pflanzen I, V, VII, und XI 
erwiesen sich als minderleistungsfahig und wurden von der 
Nachzucht ausgeschieden. 

Das zweite Jahr stellt die Neuanzucht der aus den bei
behaltenen Linien II, III, IV, VI, VIII, IX und X entnom
men Zuchtpflanzen dar, wobei in unserem Falle vom Stamme 
II, III und IV je drei, vom Stamme VI vier, vom Stamme 
VIII und X je zwei und vom Stamme IX drei Individualzuchten 
angelegt wurden. Es stehen somit in diesen Jahren sowohl die 

Abb. 18. Schema der Individualzlichtung mit Stammbaumnachweis 

Stamme untereinander, als auch innerhalb der Stamme die neuen 
Nachkommenschaften (Linien) in Konkurrenz. Dieser K.on
kurrenzbau bewirkt die vollstandige Ausscheidung der Stamme 
III, VI und IX wegen geringer Leistung ihrer Linien llnd 
innerhalb der beibehaltenen Stamme wieder die Ausscheidllng 
yon jenen (in Abb. mit 0 bezeichneten) Linicn, welche in 
ihren Leistungen nicht entsprachen. Es verblieben daher nur 
mehr die Linien II3 IV 8,9 VIII14,15 und X20• 

Das dritte J ahr bringt somit nur die Anzucht nach die
sen Linien, die vier Stammen mit Beziehung auf die Ausgangs
pflanzen angehoren (Ausgangslinien). 

Das vierte Jahr bewirkt endlich die Ausscheidung des 
Stammes IV. Der vierjahrige Zuchtbetrieb hatte also zur Folge, 
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daE von den aus den elf Ausgangspflanzen sich ergebenden 
Stammen im ganzen acht von der Nachzucht ausgeschaltet wer
den muEten und nur mehr die Stamme II, VIII und X zur 
Weiterzucht beibehalten werden konnten. 

Wie aUs der schematischen Darstellung hervorgeht, wird 
vor allem durch die Individualzuchtung die bei der Landsorten
zuchtung notwendige Formentrennung, innerhalb der Formen 
aber eine fortgesetzte Veredlungszuchtung ausgeftihrt. Dies 

Abb. 19. A II-Generation, das ist zweile Fcldvermehrung von Orig. Fammer-Ranningers 
Edelhofer Winterroggen (Zusammengeiegte Stamme) 

geschieht in del' Weise, daE alljahrlich aus den besten, das 
heiEt zuchttauglichst befundenen Nachkommenschaften einige 
Pflanzen mit sehr gut en Eigenschaften (Primapflanzen) aus
gewahlt und wieder im Zuchtgarten zum Anbau gelangen. 

Die Ernte von den Nachkommenschaften jedes Stammes 
- das Auslesesaatgut - kommt dann auf getrennten Parzellen 
zur Vel'mehl'ung, also gewissermaEen zu einem vergleichenden 
Anbauversuch, der nun eine Beurteilung del' Leistungsfiihigkeit 
der Stamme gestattet. (Leistungspl'ufung). Fur die weitere 
Vel'mehrnng zul' Erzeugung von Saatgut konnen dann an
nahernd gleich leistungsfahige Stamme, insoferne sie im Xhren
typus, Reifezeit und sonstigen Eigenschaften nicht von ein
ander abweichen, zusammengelegt werden. Man erhalt auf 
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diese Weise nach F r u w i r t h einen Formenkreis (siehe 
Abb. 19). Bedenken wir, da11 der "Vert un serer Landsorten, 
abgesehen von ihrer Friihreife, in einer gewissen Sicherheit 
der Ertrage besteht und diese Sicherheit der Ertrage gerade 
dem Umstande zuzuschreiben ist, da11 sich in dem Gemisch 
von Formen odeI' Linien, welches sie darsteIlen, immer mehrere 
finden werden, die je nach dem herrschenden Witterungs
charakter des J ahres giinstige Entwicklungsbedingungen vol'
finden und dadurch die Sicherheit der Ertrage verburgen, so 
konnen sie unter gar keinen Umstanden Mi11emten zur Folge 
haben. 

Es wird daher eine Sarte, die sich auf einen Fol'men
kreis mit den darin enthaltenen wertvollen Formen aufbaut, 
einen hoheren und sichereren Ertrag geben und einen umfas
senderen Anbauwert aufweisen. Es kann aber auch ein odeI' 
del' andere Stamm in aufeinanderfolgenden Feldgenel'ationen 
zur Vermehrung gelangen. Entsprechend del' Vervielfaltigung 
des Saatgutes geschieht diese selbstverstandlicIi von J ahr zu 
J ahr auf einer gro11eren Flache. In diesem FaIle spricht man 
von Reinzucht. Solche Reinzuchten haben gewi11 in der LokaH
tat der ZuchtOrtlichkeit die hOchste Leistung, in Ortlichkeiten 
mit etwas abweichenden Verhaltnissen ist dies meist schon 
nicht mehr der Fall. Reinzuchten diirften jedenfalls einen 
weniger umfassenden Anbauwert haben und Zuchtwirtschaf
ten, die sich mit Reinzuchten befassen, arbeiten immer mit 
einem sehr gro11en Risiko. Auch tragt die Reinzucht mIl' dazu 
bei, das Sortenangebot oder den Sortenrummel, der ohnedies 
in del' Praxis del' Landwirtschaft gro11 genug ist, noch zu 
erhohen. 

Die Landsortenziichtung fu11t, wie aus den Ausfiihrun
gen hervorgeht, auf zwei Ziichtungsarten (nach F I' U w i r t h) 
und zwar del' Ziichtung durch Formentrennung (Neuziich
tung) und innerhalb del' Formenkreise del' £ortgesetzten Aus
lese (Veredlungsziichtung). Das vollstandige Einhalten des 
Ausleseverfahrens, also fortgesetzte Auslese, wie sie in del' fru
her erwahnten schema tisch en Darstellung zur Anschauung ge
bracht wurde, ist nul' bei Fremdbefruchtern, wie beim Roggen, 
notwendig. Es ist dies deshalb erforderlich, weil durch die 
aJljahrlich immer wieder auftretende gegenseitige geschlecht
liche Beeinflu11ung Abanderungen (Variationen) und Auf
spaltungen auftreten. Durch ein strenges Zuchtziel, namentlich 
durch Erfassung des richtigen Ahrentypus in Verbindung mit 
der Komform kann bald eine Ausgeglichenheit der Zucht e1'-
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reieht werden. Bei don Selbstbefruehtern (Weizen, Gerste, 
Hafer) kann von einer jahrliehen Auswahl abgesehen werden. 
Es werden dann die Naehkommensehaften (Linien) der Pflan
zen, die sich als gut erweisen, auf getrennte Parzellen im 
nachsten Jahre und aueh den folgenden Jahren vermehrt. Es 
vollzieht sich also gleiehsam ein mehrere Jahre durehlaufender 
vergleiehender Anbauversueh, del' zum Schlun zu jenen Linien 
ftihrt, die am besten sind und zur Saatgutgewinnung kommen. 

Nachdem aber gerade bei den Linion von Landsorten 
das Auftreten von auffallenden Abanderungon (spontane 
Variationen), die erbliehen Charakter habon, beobaehtet wurde, 
so empfiehlt os sich in dem einen oder anderem Jahre von jeder 
Linie eine Anzucht durch einige ausgewahlte Pflanzen vorzu
nehmen, die dann wieder don Ausgangspunkt fUr neue Linion 
oder Stamme zur Feldvermehrung bilden. Auftretende Zweifel 
tiber die Konstanz der Linion gaben tibrigens in den letzten 
J ahren haufig Anlan, auch bei Selbstbefruchtern das gleiche 
Ausleseverfahren anzuwenden, wie beim Roggen. 

Bei del' gronen Bedeutung, die speziell der R 0 g g e n
b a u in b s t err e i c h hat nnd der Erfahrungstatsaehe, dan 
das Gedeihen des Roggens mehr als bei anderen Getreidearten 
von ortliehen Einfltissen abhangig ist nnd wie spater ausgefUhrt 
werden solI, selbst einfache ztiehterisehe Mannahmen von 
aunerordentlieher Bedeutung sind, moge einiges tiber die Land
roggenztiehtung noeh in Ktirze folgen. 

Die Ertragshohe bei unserem Landroggen wird vor allem 
dadureh ungtinstig beeinflufit, dan derselbe nur wenige Ahroll 
mit vollem Besatz, hingegen tiberwiegend sehartige odeI' man
,gelhaft ausgebildete Ahren aufweist. Die Roggenahre besteht 
bekanntlieh aus einzelncn Ahrchen, die auf beidon Seiten del' 
Ahronspindel auf je einem Spindelabsatze abweehselnd ange
ordnet sind. Jedes solche Ahrchen hat die Anlage zur Zwei
bltitigkeit, in seHenen Fallen zur Mehrbltitigkeit und sollte 
unter normalell Verhaltnissen je zwei Kiirner liefern, so dan 
sich dadurch auf beiden Kornseiten der Alire zwei vollbesetzte 
Reihen ergeben nnd die Ahre eine vierkantige Gestalt erhalL 
Aus der Zahl der Spindelabsiitze kann man beurteilon, wie 
viel Ahrehell an der Roggonahre hervorgebraeht werdon kon
nen. Der Besatz der Ahre wird voll oder rein gonannt, wonn 
die Gesamtzahl der Kiirner doppelt so gron ist, ais die Zahl 
der Spindelabsatze. Der Besatz des Roggens lant sieh in Pro
zenten einfaeh ausdrticken, indem die doppeHe Anzahl der 

Pammer-Ranningcr, Getreidehau 8 
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Spindelabsatze in Relation zu del' festgestellten Kornzahl' pro 
Ahre gestellt wird. 

Angenommen, eine Ahre hat 30 Spindelabsatze, so mul1ten 
darauf 30 Ahrehen sitzen, die naeh dem Gesagten mit ihren 
60 Bluten bezw. Fruehtanlagen, aueh 60 Korner liefern soll-

2 3 4 5 6 7 
Abb. 20. Entartungsformen des Roggens 

ten. Zum Beispiel 60 Fruehtanlagen : 60 Korner = 100: a:. 
Besatz x = 100%, das ist voller Besatz. Ahren mit vollem 
Besatz, wie er mit Recht bei Zuehtsorten des Roggens gefor
dert werden kann, zeigen beispielsweise die im speziellen Teil 
beim Roggen gebraehten Abbildungen 24 bis 28. Wird bei del' 
Untersllehung nul' eine Kornzahl von 45 Kornern pro Ahre 
festgestellt, so ergibt sieh folgende Proportion: 60: 45 = 100 : a;, 
mithin ein Besatz von x = 75%; bei nul' 30 Komem, wie dies 
bei unseren unveredelten Landsorten meistens zu beobaehten 



- 115 

ist, ein Besatz von 50yc llnd bei woniger Korner ein noch ge
ringerer Prozentanteil. 

Diese ungtinstigen Besatzyerhiiltnisse sind wieder in der 
umstehenClon Abbildnng (Nr. 20), welche die Entartungs
formen (Degenerationsformen) des Roggens zur Anschauung 
bringt, zu ersehen. 

Sehr stark kommt diese Entartung bei den sogenannten 
perlschnllrartig besetzten Ahren (Figur 1 und 2, links) zum 
Ansdruck; sie sind auffallend weitspindelig (locker) geglie
dert und auf jedem Spindel- oder Ahronabsatz sitzt nur ein 
ausgebildetes Korn. ]~s hat also jedes Ahrchen statt del' nor
malen zwei Korner nur ein Korn erzeugt und es hat mithin 
je eine Fruehtanlage fehlgeschlagen. Die pro Ahre produzierte 
Kornzahl ist aber urn die Halfte geringer, als nach del' Ahrchen
zahl zu erwarten war. 

Del' Besatz ist somit hochstens 50% yom normaloll. Das 
Charakteristische diesel' Ahren ist ferner, dall sie zur Zeit der 
Reife die Grannen abwerfen. Dadurch wird das Korn stark 
blollgelegt und falIt leicht aus. Es "reist" aus, was als eine der 
nnangenehmsten Eigenschaften der Landsorten des Rog
gens gilt. 

Die Abbildungen 3 und 5 zeigen schartige Ahron mit 
ltickigem Besatz, del' dadurch entsteht, daH einzelne Ahrchon 
tiberhaupt keine Korner ansetzen; wieder andere nul' je ein 
Korn odeI' zwei Korner prodnzieron, so daH die Gesamtzahl del' 
erzeugten Korner nm die Halfte zurtickbleibt llnd del' Besatz 
unter mittel und selbst weniger betragen kann. Noch schlechter 
sind die Verhaltnisse bei den Ahren 6 und 7, die fast taub 
sind und einen Besatz von ganz wenigen Prozenten haben. 

Durch Ztichtungsyersuche wnrde nun von dem bekanntcn 
Ztichter des Potknsor-Roggens v. L 0 c how die interessante 
Tatsache festgestellt, dall sich del' volle Besatz in bedeutendem 
Malle vererbt. Es gebon somit beim Roggon vollbesetzte Ahren 
in del' N achzucht Uberwiegend vollbesetzte Ahrrn; hingegon 
schartige und ltickige Ahren tiberwiegend schartige Ahren. Die 
allgemein herrsehonde Ansioht, dall l1ngtinstige Witterungs
verhaltnisse zur Zeit del' Eltite des Roggens allein die Luckig
Imit bczw. Schartigkeit bewirkon, bedarf daher einer wesent
lichen Einschranku ng. U ngtinstige V er haltnisse ha ben gewill 
einen EinflllH und Zllr Folge, dall einzelne Korner fehlschlagen 
konnen, abel' die Zahl del' dadurch fehlschlagenden Fruch!
anlagen ist nicht so groll, als gemeinhin angenommen wird. 

S* 
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Als Beweis dafUr konnen unsere eigenen Beobaehtungen bei 
der Ziiehtung angefUhrt werden und aueh der von L 0 e how 
auf voUen Besatz geziiehteten Petkuser Roggen zeigt aueh bei 
vielen Versuchen bei schlechter Witterung fast rein en Besatz. 
Der weit gro£ere Anteil an Schartigkeit bei Roggen wird dem
nach durch die Erblichkeit des liickigen Besatzes bewirkt. Die
ser liickige Besatz wird nun durch die Art der Saatgutsortie
rung vielfach begiinstigt, ja geradezu herangezogen. Die man
gelhaft eingekornten, schartigen Ahren haben in der Regel 
besser ausgebildete und vor aHem gro£ere Korner, die voU
besetzten hingegen mittelgro£e aber gleichma£ige Korner. Gri)
£ere Korner in schartigen Ahren entstehen dadureh, dan weni
ger Korner vorhanden sind und diesen daher mehr NiihrstofJ'e 
z llr VerfUgung stehen. HaUen wir uns nun den V or gang boi 
der Saatgutsortierung vor Augen, so miissen wir ohne weiteres 
zugeben, dan bei Roggensorten, die zur Schartigkeit neigen, 
das mit mechanischen Hilfsmitteln (Trieur) aus der Saatgut
masse ausgelesene Kornsortiment der gro£ten Korner dem 
Hauptanteile nach von schartigen Ahren stammt. Da aber die 
Liickenhaftigkeit des Besatzes im hohen Grade erblieh ist, so 
ist anzunehmen, dan ein Feldbestand, der mit s01ehen Kornern 
bestellt wird, im Naehbau sehartige Ahron gibt und dan trotz 
Zunahme der Korngro£e die Ertragsfahigkeit der Sorte herab
gedriiekt wird. Die Sortierung solI daher beim Roggon f01g'B
riehtig, urn das Dberhandnehmen der Sehartigkeit hintanzll
halten, dar auf hinausgehen, die gro£en Korner iiberhaupt au:=;
zusehalten und nur die Korner mit mittlerer und etwas dar
iiber hinausgehender Korngro£e zu gewinnen, die dann noeh 
einer Trennung naeh der Sehwere des Kornes unterworfen wer
den. Diese Art der Sortierung ist dazu berufen, bei den ein
faehen Methodon der Saatgutgewinnung ganz besondere 
Dienste zu leisten. Sie wird aueh bei der Ziiehtung einer 
Sorte ein wertvolles Hilfsmitte1 sein. 

Eine zweite Ziiehtungsart ist die K r e u z u n g s z ii e h -
tun g (Bastardierung). Die Befruehtung der Pflanzenindivi
dnen untereinander wird hiebei naeh dem Willen dos Mensehen 
vorgenommen und zwar in dBr Absieht, Pflanzen mit gewissen 
Eigensehaften zn erzellgen, dio don Ansgangspunkt neuer Sor
ten bilden. Die Kreuzungsziiehtung bedient sieh bei der wei
teren ziiehterisehen Bearbeitung der Nachkommenschaften die
ser Pflanzen aueh der Individualauslese mit Stammnaehweis. 
Kreuzungszucht ist schon im vorigen J ahrhundert betrieben 
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worden; es spielte aber dabei das Gluck oder der Zufall die 
Hauptrolle. Erst als die Wiederentdeckung der Mendel'schen 
Vererbungsgesetze durch E. T s c her m a k, C. Cor r ens 
und H. d e V r i e s im Jahre 1900 ganz unabhangig vonein
ander stattfand, konnte die Kreuzungszuchtung auf eine 
wissenschaftliche Grundlage gestellt werden. Von diesem 
Zeitpunkte an wurde die Kreuzungszucht in bsterreich 
von Prof. T s c her m a k am Pflanzenzuchtinstitut der 
Hochschule flir Bodenkultur in grofiem Umfange betrie
ben und von ihm eine Reihe von Sorten (Kreuzungen 
von Landsorten mit deutschen oder ausgesprochenen 
kontinentalen Sorten) geschaffen, die sich eines hohen 

Ahb. 21. Tschermaks Hanna Ka rgyngerste (SaatgutfeJd deT 
Gutspachtung Dr. Hofeneder in Obersiebenbrunn) 

Rufes erfreuen (siehe Abb. 21). Auch die Bundesanstalt flir 
Pflanzenbau und Samenprufung hat bald nach Beginn 
der im groBen durchgeflihrten Landsortenveredelungen, Kreu
zungen im kleinem U mfange ausgeftihrt. Seit dem Jahre 1923 
wurde sie durch entsprechende Einrichtung in die Lage versetzt, 
die Kreuzungszuchtung nunmehr in grOfierem Umfange aufzu
nehmen. Die bisher in bsterreich durch Kreuznngszucht als 
auch durch Veredlungszucht geschaffenen SOl·ten werden im 
speziellen Teil bei den einzelnen Getreidearten genauer be
schrieben. Zuchtung im eigentlichen Sinne wird, wie aus der 
Einleitung dieses Abschnittes hervorgeht, in den Landern, die 
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unEerer Republik angehoren, erst mit Beginn dieses Jahrhun
derts betrieben. Sorgfaltige Methoden del' Saatgutgewinnung 
wie: "Massenauslese" und "Auswahl del' besten Feldbestande" 
wllrden allerdings schon im vorigen Jahrhundert gehandhabL 
Da die Anwendung diesel' Methoden in der gronen landwirt
schaftlichen Praxis keine Schwierigkeiten macht, del' Erfolg 
abel' immerhin, namentlich was die Bekampfung del' Schartig
keit beim Roggen anbelangt, recht gut iEt, sollen diese Methoden 
kllrz erlantert werden. 

Massenauslese 
Die Massenanslese besteht darin, dan aus dem Feldbe

stande typische Ahren llnd zwar etwa 400 bis 1000 mit dem 
Sortencharakter ansgewahlt werden. Diese Auslese mun aus 
dem normal en Feldbestande geschehen, nicht aus Fehlstellen 
odeI' von den Feldrandern. Am besten ist es, del' Landwirt geht 
wahrend des Mahens hinter del' Sense her und schneidet 
Ahren odeI' Rispen mit ganzer Halmlange abo Die gesammel
ten Ahren lam man an einem vogelsicheren Ort nachreifen, 
entkornt sie dann und sat die Kornmenge von allen Ahren 
zusammen auf ein Beet, dem sogenannten Zuchtbeet, aus. 1m 
niichsten Jahre nimmt man nun aus den Zuehtbeeten wieder 
die besten und vorzuglichsten Ahren heraus, baut diese wieder 
in del' gleichen Weise in einem Zuchtbeet an, wahl' end alles 
ubrige von del' Ernte des Zuchtbeetes sorgfaltig geputzt und 
in del' Wirtschaft vermehrt wird. Diese einfache Zuchtmethode 
solI stets bei Zuchtsorten in Verwendung kommen, welche in 
der ortlichkeit eingefUhrt wurden. Man erhalt dadurch die 
Sorten in ihrer Leistung und wirkt del' Degeneration entgegen. 
Hat man eine gute einheimische Sorte, so soll man die Ahren
ausschnitte ebenfalls vornehmen, weil. man auf diese Weise die 
I'~rtragsfahigkeit der Sorten steigern kann. 

Auswahl des SaatguUeldes 
Bei der Auswahl des Feldes, dessen Getreidebestand zur 

Saatgutgewinnung verwendet werden soIl, ist zu beachten, da6 
der Boden del' betreffenden Getreideart zusagen soIl und del' 
Acker sonnig gelegen, genugende Feuchtigkeit fUr das Ge
deihen del' Getreideart hat und nicht unter Trockenheit leidet. 
Beim Roggen speziell sollen Lagen gewahlt werden, die dem 
Winde nicht zu stark ausgesetzt sind, also einen natiirlichen 
Windschutz und aunerdem Morgensonne haben, weil dann zur 
Zeit der Elute eine intensive Bestaubung und eine vollkom-
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menere Befruchtung zu erwarten ist. Schon zur Zeit del' Reife 
treffe man dunn eine genaue Auswahl unter den Getreidebe
standen, wo del' Stand der Pflanzen gleichmafiig entwickelt ist, 
die Ahren vollkommen ausgereift und die Pflanzen gut bestocKt 
sind, keine Lagerung, kein Brand oder tierische Schadlinge 
festgesteUt werden .. Auch auf moglichste Unkrautfreiheit ist zu 
sehen und es sollen nur solche Unkrauter als zulassig betrach
tet werden, deren Samen leicht durch Reinigungs
maschinen entfernt werden konnen. Findet man keinen Feldbe
stand, der diesen Anforderungen entsprichl, so beschranke man 
sich auf geeignete Stell en im Acker, die dann anszustecken 
sind. Auf diesen Getreidefeldern odeI' Feldstellen, welche ftir 
die Saatgutgewinnung bestimmt sind, lasse man das Getreide 
ganz ausreifen nnd zwar entweder zur Gelbreife odeI' V oll
reife, die fUr die Saatgutgewinnung die best en Reifestadien 
sind. Die Gelbreife erkennt man daran, dail die Halme gelb 
werden und das Korn, wenn es tiber den Fingernagel gebogen 
wird, bricht (Nagelprobe); die Vollreife daran, dail das Korn 
tiber dem Fingernagel nicht mehr bricht, mithin schon hart ist. 
1m ersteren Falle ist del' Inhalt des Kornes wachsahnlich, im 
letzteren Falle schon mehlig odeI' glasig. 

Die Ernte muH natiirlich mit aller V orsicht geschehen, 
urn Samena usfall zu vermeiden. Von besonderem V orteil ist es, 
unter den Getreidegarben eine Auswahl zu treffcn in del' Rich
tung, daH zum Saatgutausdrusch 11111' solche bestimmt werden, 
bei welchen die Ahren am besten entwickelt, gleichmaflig reif 
Hnd voll besetzt sind. Die Getreidegarbell werden vorsichtig 
aufgemandelt odeI' noch bessel' in Kapellen gesteUt. Nach er
folgtem Abtrocknen sollen die Saatgarben nieht so fort ausge
droschen werden, sondern an einem .vollkommen trockenen 
Ort, am besten in del' Scheune im oberen Bodenbelag unter dem 
Dache aufbewahrt ,verden. 

Dieses Einlagern des Getreides im Gestroh ist von be son
derem Vorteil, weil es gut nachreift (schwitzt), rasch die 
Lagerreife und somit auch die volle Keimfahigkeit und Kei
mungsenergie erreicht. Landwirtcn, welchen es urn trockenes 
Saatgut zu tun ist, sollcH diese kleine M tihe nieht sehenen; sie 
erzielen dadurch ein dem anileren Ansehcn nach, besonders 
ein in del' Farbe tadellof'es Saatgut. 

Zllm ctusdrcsche,l del' Garben empfiehlt sich del' Flegel
druech, del' es ermoglieht, den Drusch auf die voll ausgeschoil
ten Halme zu beschranken und Nachtriebahren anszuschalten. 
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Bine entsprechende Reinigung und Sortierung muB selbstver
standlich durchgeflihrt werden. 

Vor der Verwendung des sogenannten Tennenausfalles 
als Saatgut muB jedoch nachdrucklichst gewarnt werden. Er 
darf weder flir sich allein verwendet, noch dem anderen Saat
gut beigemengt werden, weil sonst dem Getreide die Eigen
schaft des leichten Ausfallens direkt angezuchtet wird, was 
dann mit schwerenNachteilen in Verb in dung steht. 

Die Verbesserung, welche durch diese Art der Feldaus
wahl erzielt wird, besonders wenn man sie jahrlich durchfuhrt, 
ist eine ganz namhafte. l\1:anche Wirtschaft, ja ganze Gegen
den, deren Saatgut sehr hegehrt ist, verdanken ihren Ruf die
ser Art der Saatgutgewinnung. 

Anhang zum Allgemeinen Teil 

Das Behacken des Getreides 
Bekannt ist, daB im groBen Feldbau die Hackarbeit bei 

den Hackfruchten, zum Beispiel den Ruben und Kartoffeln, so·· 
hald ihnen ein weiterer Standraum und entsprechend reicher 
Boden gehoten wird, zu einer hesseren Entwicklung der Pflan·· 
zen und damit zusammenhangend zu auffallend h6heren Br·· 
tragen flihrt. Beim Behaeken von Getreide k6nnen nun, wenn 
aueh nicht auffallende, aber immerhin erheblieh h6here Ertrage 
gegenuber dem nieht behaekten aus dem Grunde erzielt werden, 
wei! die Durehflihrung der Behaekung eine gr6Bere Reihen·· 
entfernung notwendig maeht und dadurch der Getreidepflanze 
ein gr6Berer Standraum gehoten wird. Ein groBerer Stand·· 
raum flihrt an und flir sieh sehon zu einer Zunahme der Be·· 
stoekung, die durch eine Behaekung noeh namha£t gef6rdefit 
wird. Getreidepflanzen, bei welehen' die Bestoekung auf solche 
Weise vergr6Bert wird, werden aber spatreifer und massen·· 
wuchsiger, erfordern eine langere Vegetationszeit u~d zeigen 
a uch viel h6here Wasseran"spruche. 

Sichere Erfolge der Hackarbeit werden daher nur in 
Klimalagen zu erwarten sein, die eine langere Vegetationszeit 
bieten. Diesem Umsta'nde ist es auch zuzuschreiben, daB in den 
Westlandern, namentlich auch in Mittel- nnd Westdeutschland 
das Behacken des Getreides allgemein uhlich ist. Anders liegen 
aher die Verhaltnisse im 6stlichen Deutschland, sowie den uns 
naher gelegenen sudlichen Deutschland, besonders in Bayerll 
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und endlieh bei uns selbst. Die Vegelationszeit ist bei uns 
verhaltnismafiig kurz und wird nach Osten fortsehreitend 
immer kurzer und es darf sieh daher del' Bestockungszu wachs 
nul' in sehr ma£igen Grenzen bewegen, urn die Reifezeit nicht 
Zll sehr zu verlangern. 

Es werden Reihenweiten von 25 bis 35 cm und KoI'll
entfernungen von 5 : 5 cm, die in Deutschland angewendet wer
den und del' einzelnen Pflanze einen Standraum von 100 cm2 

odeI' selbst von uber 200 cm2 einraumen, bei uns nicht am 
Platze sein; er mu£ sich vielrilehr bei uns unter del' HaUte bis 
hochstens del' Halfte des vorher angegebenen bewegen. 

U nsere in der landwirtschaftlichen Praxis in Verwendung 
stehenden Saemaschinen geben bei normaler Saat, je nach dem 
System, Reihenentfernungen von 9, 10, 11 und 12 cm. Urn nun 
die fUr die Zwecke del' Behackung notwendige gro£ere Reihen
entfernung zu erhalten, konnen zwei verschiedene 8aatmetho
den angewelldet werden. 

1. Die Reihenweitsaat: Sie wird dadurch erreicht, dan 
bei del' Maschine der 2., 4., 6. usw. Saetrichter ausgeschaltet 
wird und somit nul' del' 1., 3., 5. usw. Trichter saet. Je nach 
dem Saemaschinensystem ergeben sich sodann Reihenentfer
nungen bezw. Behackungszwischenraume von 18, 20, 22 
und 24 em. 

2. Die Bandsaat: Sie besteht darin, dan je zwei Reihen 
normal gebaut und die folgende Dritte ausgeschaltet wird. Es 
wird also bei del' Saemaschine del' 3., 6., 9., usw. Saetrichter 
a bgestellt, wahrend del' 1. und 2., 4. und 5., 7 und 8 usw. saet. 
Je zwei Reihen bilden somit ein Band und die Entfernung zwi
schen den Bandel'll ist wieder je nach der Saemaschine 18, 20, 
22 odeI' 24 cm. 

Von besonderer vVichtigkeit fUr den Erfolg del' Be
hackung ist die Regulierllng del' Mehrbestockung. Es ist eine 
feststehende Tatsache, dan sich die Mehrbestockung hauptsach
lieh naeh del' Riehtung hin vollzieht, wo mehr Raum und mehr 
Licht vorhanden ist. Diese Erfahrung maeht man ganz allge
me in bei den Randpflanzen. Rei del' Reihenweitsaat ist nun 
diesel' Raum zu beiden Seiten del' Reihe, bei del' Bandsaat hin
gegen einseitig gegen den Bandzwisehenraum, del' ebenso wie 
del' erstere behaekt wird. 

Nun soll abel', wie sehon fruher einmal erwahnt wurde, 
die Bestoekung in unseren klimatischen Verhaltnissen nul' eine 
mafiige sein und sich raseh und gleiehmafiig vollziehen. Es ge-
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niigt hiezu eine Vergroilerung des Standraumes gegeniiher 
normal gehautem Getreide in trockenen Lagen um ein Driitel 
und in Obergangslagen um die Halfte. Der Standraum kann 
nun in entsprechender Weise durch die richtige Saatdichtp 
innerhalh der Reihe reguliert werden. 

Zur Erlauterung moge folgendes Beispiel dienen. Der 
normale Standraum betragt zum Beispiel 40 cm2 . Bei einer 
Reihenentfernung von 20 cm solI ein Standraum von 60 cmll, 
also um ein Drittel mehr gegeniiber der N ormalsaat gegeben 
werden. Auf heiden Seiten der Reihe hat die Pflanze 10 cm, 
mithin zusammen 20 cm zur Verfiigung. Um 60 cm2 zn bieten, 
miissen daher die Korner 60: 20 = 3, also auf 3 cm in del' 
Reihe zu liegen kommen. Die Sa at in der Reihe ist daher ziem
heh dicht. Eine starkere Bestockung wird daher in der Reihe 
wegen del' dichteren Saat nicht stattfinden. Sie wird vielmehr 
nach heiden Seiten der Reihe in gewiinschter Weise in den 
behackten, freien Raum gedrangt, wodurch ein glattes Durch
schoilen der Halme hewirkt und Nachtriehe vermieden werden. 
U m die Bestockung rasch und sicher zu fOrdern, muil das Be
hacken zum richtigen Zeitpunkte vorgenommen und zweck
mtiilig durchgefiihrt werden. Der richtige Zeitpunkt ist dann 
gekommen, wenn bei den W interungen (vVeizen, Roggen) da s 
vierte bis fiinfte Blatt, bei den Sommerungen dagegen das dritte 
bis vierte Blatt erschienen ist. Als zweckmailig kann sie dann 
bezeichnet werden, wenn die Getreidepflanzen mit der aus clem 
Behackungsraum herangezogenen, feinkriimmeligen Erde etwas 
iiherdeckt, also behiiufelt werden und Bur die obersten Teile des 
Blattes herausragen. Eine zweite Hacke mnn hei Winterungen 
zeitlich im Friihjahre heim Erwachen der Vegetation erfolgen. 
Sie dient hei schweren Boden zur Lockerung desselben und 
zur Unkrautbekiimpfung. Zugleich erfolgt dann meist auch eine 
Kopfdiingung mit einem geeigneten Stickstoffdiinger. In irocke
lIen Lagen und auf leic:hteren BOden dient sie hauptsachlieh 
zur !Drhaltung del' Bodenfeuchtigkeit. Bei den Sommerungcn 
findet die zweite Hacke zirka vierzehn Tage nach der ersten 
Hac:ke statt. Lassen ungiinstige Witterungsverhiiltnisse eine 
Herbsthacke bei Roggen nic:ht zu, solI die Hac:ke friihzeitig im 
Friihjahre ausgefiihrt werden. In diesem Falle empfiehlt es 
sic:h, zuniichst den Roggen fest abzuwalzen und erst dann zu 
behacken. 

Beim Weizen, der sic:h im Friihjahre noc:h bestoc:kt, solI 
dagegen die Hackarheit so ausgefiihrt werden, wie sie im 



- 123 -

Herbste verrneint war, nur kann vorheriges, scharfes Abeggen 
nicht genug ernpfohlen werden. Eine wichtige V oraussetzung 
fUr die gewunschte gleichrnaEige Bestockung bildet die Ver
wendung von vorzuglichern Saatgut. Es kornrnt dabei vor allem 
Zuchtsaatgnt in Betracht, das sich an und fUr sich schon durch 
eine bessere Bestockung auszeichnet. Bei der Behackung des 
Getreides wird als besonderer V orteil die Saatgutersparnis an
gefUhrt, die dadurch zustande kommt, daE bei der Reihenweit
sa at nur die HaUte, bei der Bandsaat Zweidrittel der Boden
Wiche bebaut wird. Da aber in unseren VerhlHtnisscn den 
Pflanzen nur ein verhiiHnisrnaEig kleiner Standraurn zuge
wiesen werden darf, so durfte irn allgemeinen bei der Reihen
weitsaat Zweidrittel, bei der Bandsaat Dreiviertel von der nor
malen Saatrnenge zutreffend sein. 

Als wesentl.iche V orleile der Getreidehackkultur geHen: 

a) Eine Ertragssteigerung an Korn und Stroh. 
b) Die schon oben erwliJmte Saatgutersparnis. 
c) Eine Sicherheit der Ertrage dadurch, dafi das Be

hacken den vVasserhaushalt des Bodens gunstig beeinfluEt und 
Verluste an Bodenfellchtigkeit hintanhalt. 

d) Starkere Bestockllng und Belichtung und damit im Zu
samrnenhange eine groEere Lagerwiderstandsfahigkeit. 

e) Eine Unkrautvernichtung bezw. eine Vorbellgung 
gegen Verunkralltllng. 

Diesen Vorteilen gegenuber konnen aber allch in rnan
chen Fallen oder in rnanchen Gegenden schwere Nachteile auf
treten und zwar: 

a) 1st del' Betrieb von einer sol chen GroEe, daE die Hack
arbeit mit del' Hand allsgefUhrt werden rnuE, so werden die 
Kostcn del' Mehrarbeit sehr haufig nicht gedeckt erscheinen. 

b) Handelt es sich urn niederschlagsreiche, zurn Unkraut
wuchs neigende Gebiete, so wird del' Venmkrautung, trotz 
des Behackens, noch rnehr Vorschub geleistet. Die Gefahr del' 
Verqueckung solcher Felder wird erhoht! 

c) In trockenen, windigen Lagen ist ein starkes Aus
trocknen zu befurchten, ebenso das haufige Anftreten von Ein
zelkornstruktur nach Gewitterregen und die darnit verbunde
nen Schadell. 

d) Das Behacken mit der Maschine erfordert gerade die 
Zugtiere dann, wenn sie sowieso in del' Wirtschaft zu sehr 
dringenden Arbeiten benotigt werden, zurn Beispiel im Herbste 
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zur normalen Herbstackerung, Hackfruchternte etc, im Frlih
jahre dagegen zum Frtihjahrsanbau. Ob ferner die Mehrarbeit 
an Gespannstagen und die Auslagen der Hackmaschine -(Ver
zinsung, Amortisation, Reparaturen, Versicherung und even
tuell Gebaudemiete) dureh den Mehrertrag gedeckt erscheinen, 
ist eine besondere Frage. 

e) Ftir Gerste kommt sie weniger in Betracht und 
zwar wegen der leicht eintretenden ungleichen Reife und der 
damit zusammenhangenden Qualitatsverschlechterung. 

f) Zur Dtinnsaat, und eine solche steht hiebei ja in Frage, 
aunerst sich der bekannte deutsche Pflanzenbauer Prof. Doktor 
R ti m k e r selbst tiber deutsche Verhaltnisse w 0 r t I i chin 
der Jubilaumsnummer der Deutschen landw. Presse, 52. Jahrg., 
Nr. 48 unter "Neuzeitlicher Ackerbau": "Es ware aber verfehlt, 
wollte man sagen, man solI mit der Roggenaussaatmenge tiber
all auf 25 Pfd, mit dem Weizen tiberall auf 35 bis 40 PId 
herab- und mit der Reihenweite tiberall auf 30 bis 60 cm und 
mehr hinaufgehen. Ein solches Schema wtirde zu groilen Ernte
ausfallen fUhren. Es wird eine der nachsten HauptaufgabEm 
der Versuchsringe sein, dieses gegenseitige Verhaltnis der 
Fruchtart, Sorte, Dtingung und Aussaatmenge durch Anpas
sung an die Saatzeit und die ortlichen Boden- und Klimaver
haltnisse herauszufinden. Eine groile, allgemeine Gesetzmafiig
keit wird sich dann vielleicht spater, wenn tausende solcher 
Einzelnntersuchungen vorliegen werden, ableiten lassen, sie 
jetzt aber aufstellen zu wollen, ware ein un v era n two r f -
I i c her Lei c h t sin n. Ob sich die Dtinnsaat fur griiilere 
Feldbestande bis zur Einzelkornsaat wird ausbilden lassen, ist 
heute noch nicht zu sagen. Wahrscheinlich wird dazu nicht 
nur eine wesentliche Vervollkommnung, Vereinfachung und 
Verbilligung der bisher fUr Einzelkornsaat gebauten Masehinen 
und eine erhebliche Steigerung des Kulturzustandes unserer 
Boden erforderlich sein, urn mit so dtinnen Bestanden hohe Er
trage erzielen zu konnen. 

Quecke, Distel, Senf, Hederich und andere Massenunkrau
ter darf und wird es dann nicht mehr auf unseren Feldern 
geben, aber das grone Heer tierischer Schadlinge, yom Draht
wurm, der Blumenfliege, der Fritfliege, der grauen Raupe an 
bis zu den Mausen, Hamstern, den Kaninchen und Hasen 
hinauf, wird immer eine groile Gefahr neben den klimatischen 
Einfltissen bleiben fUr aIle Dtinnsaaten, welche die Grenze des 
lokal Moglichen tiberschreiten. Es ist einleuchtend, dail bei 
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extremer Dunnsaat der Ausfall jeder Einzelpflanze deslo mehr 
den Ertrag schadigt, je mehr sich die Aussaatmenge dem lokal 
mogliehen Minimum nahert. Wir haben fruher bei den Saat
methoden nach Demtschinsky oder Zehetmayr unter anderem 
gesehen, dan auch diese Methoden, so richtig ihr Prinzip im 
allgemeinen auch war, doch keine Revolution in der allgemei
nen Saatbestellung hervorrufen konnten, weil ihre Anwendbar
keit an gewisse Vorbedingungen geknupft blieb, die man in 
der ersten Begeisterung nicht erkannt hatte." Diese AusfUhrun
gen Rum k e r's, die sich also auf reichsdeulsche Verhaltnisse 
beziehen, haben fUr unsere osterreichischen Verh1Htnisse in 
vie I h 0 her e m Man e Gel tun g nnd durfen k e i n e s -
w e g s ubersehen werden. 

g) In unseren, vielfach zur Trockenheit neigenden Lagen 
(Marchfeld, Wienerbodon usw.) wird die Bildung von Nachtrie
ben und ungleiche Reife mit verminderter Kornqualitat nicht 
immer zu vermeiden sein. Dies gilt besonders dann, wenn nach 
langerer Trockenheit wieder stark ere Regenfalle auftreten. 

h) Auf scholligen oder gar steinigon Bodon (Waldviertel, 
Steinfeld usw.) ist die Methode des Behackons von vornherein 
schon unmoglich. J edenfalls wird es yom gronen Vorteil sein, 
wonn sich der Landwirt, der die Hackkultur einzufUhren ge
denkt, durch k 1 e i n ere m e h I' j a h rig durchgefUhrte Ver
suche anf seiner vVirtschaft davon uberzeugt, ob sie fur seine 
Verhaltnisse zweckmanig erscheint oder nieht. Nur dadureh 
kann er vor ubereilten llnd groBeren Sehaden bewahrt bleibon. 

Die Frage, ob Reihenweitsaat oder Bandsaat angewondet 
werden solI, wird von don klimatischen und Bodenverhaltnissen 
abhangig sein. ]n klimatiseh gunstigeren Lagen mit besseren, 
nieht an Troekenheit leidenden Boden, die bei N ormalsaat eine 
geringere Aussaatmenge erfordern, ist die Reihenweitsaat am 
Plutze. Sie siehert den Pflanzen infolge des groneron Stand
raumes eine gronere Bestockungszllwachsmoglichkeit. In zur 
Trockenheit neigonden Lagon mit leichton Biiden, dio bei Nor
malsaat ein grones Aussaatquantum erfordern, ist die Bandsaat, 
die bei engerem Standraum nul' die erwtinschte, geringe Be
stockungszuwachsmoglichkoit bietet, geeigneter. Bei den Win
terungon ist bei vVeizen nnd vVintergerste die Reinenweitsaat 
besser, bei Roggen hingegen die Bandsaat. 

Das feldmassige Behaekon des Getreides ist nicht mit der 
"\ekerbeetkultnr Zll verweehseln. Riehm' gehort die sogenannte 
chinesische Ackerbeetkultllr, die durch das tiefere Umsetzen del' 
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Pflanzen in einen weiten Bestand eine enorme Bestockung zur 
Folge hat, ferner die verschiedenen Varianten dieser Methode 
mit Umsetzen der Pflanzen oder direkter Einzelsaat der Korner 
in einem Verbande von 300 bis 400 cm2 . Der Aufwand an 
Arbeitskraften ist bei diesen Methoden sehr groil, die Kultur
arbeiten sehr umstandlich, so dail ihre Durchftihrung nur auf 
sehr kleinen Flachen moglich ist und zwar vorteilhaft in Ver
bindung mit kunstlicher Bewasserung, also in Schrebergarten 
und Zwergwirtschaften, auf gartenma.Gig vorbereiteten, gut ge
diingtem Boden. Fur bliuerliche vVirtschaften oder auf dem 
Groilbesitz ist sie nicht geeignet, weil sich diese solcher Metho
den bedienen muilen, die llnter den gegebenen klimatischen Ver
haltnissen durchftihrbar sind und auilerdem eine Rentabilitiit 
zu sichern vermogen. 

In vie len Fallen bietet ja nicht einmal die Methode der 
feldmailigen Behackung eine Rentabilitat, weshalb auch ihre 
Anwendung in Osterreic:h nur eine beschrankte ist und aHem 
Anscheine nach auch bleiben dutfte. 



B. Spezieller Teil 

Der Roggen (Secale cereale) 
Ais Stammform des Roggens gilt Secale montanum, zu 

dentsch Bergroggcn, der sich durch seine bruchige Spindel kenn
zeichnet und ausdauernd ist. Durch KuHur hat der Bergroggen 
diese Eigenschaft verI oren und sich zur Kulturform Ilnseres 
jetzigen Roggens, der einjahrig ist, umgewandelt. Auch die 
Bruchigkeit der Spindel hat er hiebei verloren. In Rumand, im 
Gebiete der donischen Kosakcn, findet man cine Kulturform, die 
unserem Roggen ahnlich, aber mehrjahrig ist. Einen MaHstab 
tiber den Kulturwert dieser Roggenarten gibt das Korngewicht, 
welches von Now a c kibei einem vergleichenden Versuch fest
gestellt wurde. Darnach betrug das Gewicht von 100 Kiirnern 

beim einjahrigen Kulturroggcn 
beim mehrjahrigen russischen Roggen 
beim Bergroggen 

3·85 Gramm 
1·95 
0·97 

Es war somit das Gewicht beim mehrjiihrigen Roggen gut 
doppelt, beim einjahrigen fast viermal so groil als das des Berg
roggens. Secale mont anum kommt heule noch unter anderem in 
Kleinasien, (Kaukasus) und den Balkanliindern (Serbien) wild
wachsend vor und es kann wohl angenommcn werden, daH del' 
Roggen aus diesen Landern odeI' auf dem Umwege uber RuH
land nach Mitteleuropa und damit auch zu uns gekommen ist. 

Er wird bei uns auch sehr haufig Korn genannt, weil er 
die Hauptbrotfrucht im Lande ist. 

Das Ahrchen des Roggens if'lt dreibliitig, jedoch sind nul' 
die beiden auHeren Blutchen fruchtbar, das mittlere hingegen 
zumeist unfruchtbar (steril). Der Roggen ist auf Fremdbefruch
tung angewiesen, di~ durch den Wind erfolgt. Sind beide Bltit
chen befruchtet, so zeigt die Roggcni:ihre vier Reihen von 
Karnern. Bilden eine Anzahl von Bltitchen keine Korner aus, 
so wird die Ahre luckig Hnd man nennt diese Erscheinung 
"Schartigkeit". Die Schartigkeit is! nun in ers/er Linie eine 
vererbbare Eigenschaft und wird erst in z,Yeiter Linie durch 
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schlechtes Wetter wahrend der Bltitezeit bedingt. Der Einflu1]" 
den schlechtes Wetter zur Zeit der Bltite austibt, wird in del' 
Praxis vie 1 zn viel tiberschatzt. Eine Ausnahme macht naW.r
lich ein langer andauerndes regnerisches Wetter, weil dann die 
Befrnchtung mangelhaft ist und aufierdem durch die lange 
Bltitezeit die Verbreitung des M utterkornes sehr begtinstigt 
wird (zum Beispiel im Jahre 1926). 

Erbliche Schartigkeit ist leicht daran zu erkennen, dafi die 
ganze Pflanze schartig und der Prozentsatz bei jeder 1\hre 
annaherd gleich ist. In den schartigen Ahren steht den Kornern 
eine grofiere Nahrstoffmenge und auch ein grofierer Raum zur 
Verfligung, weshalb sie sich aueh infolge ihrer geringereri 
Zahl zu grofieren Exemplaren entwickeln. Gelangen nun solehe 
Korner zur Aussaat, so geben sie wieder sehartige Pflanzen. 
Aus diesem Grnnde sollen als Roggensaatgut stets nur die mit
telgrofien Korner verwendet werden, die grofien dagegen, die sieh 
beim Trieuren ergeben, zum Mahlgetreide kommen. Man nimmt 
nahmlich mit Recht an, dafi die gronten Korner zum tiberwiegen
den Teile aus schartigen Ahren stammen. Durch vorstehende 
Mafinahmen kann man die Schartigkeit sehr stark bekampfen. 
Die Zuehtsorten haben meist vollstandigen Besatz, das heifit, 
sie weisen keine oder fast keine Sehartigkeit auf. Da aber der 
Roggen ein Fremdbefruehter ist und der Bltitenstaub in Form 
ganzer Staubwolken ziemlieh weit getragen wird, staubt nattir
lieh aueh del' Bltitenstaub von minderwertigen Sorten, wenn 
solehe in del' Nahe sind, in den Zuchtroggen hinein. Durch die 
bei uns noeh sehr verbreitete Gemenglage der Felder wird die 
Fremdbefruchtung Ieider sehr begtinstigt; die Foige ist, da,fi 
ein verhaltnismafiig rascher Abbau des Zuchtroggens eintritt, 
der schon nach drei bis langstens flinf J ahren unbedingt einen 
Samenweehsel notwendig maeht. Es ware daher sehr zu be
grtifien, wenn sieh im Interesse einer langer andauernden Er
tragsieistung g a n z e Gem e i n den g e i e h z e i t i g zum Be
zuge von veredelten Roggensaatgut entsehIiessen kunnten. 

Ftir den Nichtsaatgutbauer, also den Landwirt, der nur 
Konsum-Getreide baut, kann aueh zum Anbau ein Gemisch von 
zwei passenden und gieichzeitig bltihenden Roggensorten 
empfohl.en werden. Das daraus entstandene Bastardierungspro
dukt 1. Generation Iuxuriert, das heifit es zeiehnet sich dureh 
ein besseres Waehstum und im Endeffekt durch eine Ertrags
steigerung aus; man nennt diese Erscheinung "Heterosis". Die
ser Vorgang ist beim Roggen als Fremdbefruchter ohneweiters 
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feldmal1ig durehflihrbar nnd wird in manehen Gegcnden 
bsterreiehs - namentlieh in Steiermark - noeh geubt; es kann 
das Gemiseh aueh noeh als erster Naehbau flir Konsumzweeke 
gebaut werden, worauf diese nattirliehe Bastardierung mit zwei 
neubezogenen Sorten von vorne beginncn mnn. In Zuehfbetrie
ben wird Heterosis mit Erfolg bereits bei Mais angewendei, bei 
der Roggen - Landsorten - Veredlungszuehtung verwcndet. sie 
Pam mer im Zuehtgartenbetrieb dadnreh, dal1 die besten 

Abb. ::?2. Zuchttypen des niedcrosterreichischen Landroggens 

Links: A-Typus von der Spindel- und Kornsei!e. Spindelliinge 10:8 em; 
SpindelabEiilze: 39; Dichle ~ rund 36 auf 100 mlll_ - Rechts: B ·Typus von 
der Spindel- und Korn seite. Spindelliinge 13:8 un: Spindelabsiilze 37; 
Diehle ~ rund 27 auf lUO mm. Dbergangsformen ergeben sieh von A in B 
(A lB) bezw. von B in A (B'A) mit einer Diehle von rund 33 Dezw. nmd 30 

Linien (Stamme) SO gebant werden, dal1 sie sieh nntereinander 
befruehten, wodureh unter anderem der erwunsehte. bessere 
Besatz erzielt wurde. 

Obwohl der Roggen als Fremdbes!auber flir den Botaniker 
nul' als eine Art in Betraeht kommt, so konnte Pam mer doeh 
gewisse Differenzierungen im Ahrenbau del' Landsorten fest
stellen, die im Zuehtgarten, wo die Bestaubung del' Auslese
pflanzen unter sieh stattfand, schar fer zutage traten und selbst 
Rassewert gewannen. Es kam zur Aufstellung von zwei Haupt
typen, die von Pam mer und seinem damaligen Mitarbeiter 
F r e u d I, nunmehr Professor an del' landwirtsehaftliehen 
Hoehsehule Tetsehen-Liebwerd, A- und B-Typus genannt wur
den und sieh folgendermal1en eharakterisieren (s. Abb. 22): 

Pammer-Ralminger, Getreidebau 9 
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A-Typus: Dichter Ahrenbau, mit durehsehnittlieher Diehte 
von rund 36 (das ist Anzahl der Spindelabsatze beziehungs
weise Ahrehen naeh F r u w i r t h auf 100 mm Spindellange) 
von unten breit aufbauend, mit der groilten Breite im ersten 
Drittel der Ahre, weiter oben sieh 'verjiingend, mit reehteekigem 
Quersehnitte. 

B-Typus: Loekerer Ahrenbau, mit durehsehnittlieher 
Diehte von 27 (das ist Anzahl der Ahrenabsatze beziehungs-

3 5 

~ • t e t f , 
t • , , , , t , 

ttl t , t t 
• I I \ 

l 1 , ~ 

2 4 6 

Ahb. 23. Kornformen des Roggens nach Pammer 

weise Ahrehen naeh F r 11 wi I' t h auf 100 mm Spindellange) 
gleiehmailig dieke und breite Form del' Ahren, naeh oben sieh 
nul' wenig verjiingend, demnaeh mit quadratisehem Qllersehnitt. 

Innerhalb diesel' zwei HaupUypen konnte noch eine Unter
typiernng vorgenommen werden, bedingt durch die Lage, bezw. 
den Sitz des Kornes insoferne, als entweder die Korner von 
den Spelzen nicht vollsUindig umfailt werden, so dail die obel'e 
Kornhalfte deutlieh sichtbar wird oder fast ganz umfailt wer
den, so daildas Korn entweder gar nieht odeI' nur ganz wenig 
siehtbar wil'd. Die zwei Haupttypen zerfallen demnaeh wieder 
in Typen mit mehr offener und Typen mit mehr gesehlossener 
Kornlage. Es ergeben sieh daher Typen und zwar: 
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Ao (ehemals Aa) 'Typns: Mit dichter AhrensteHung nnd 
offener Kornlage. 

Ag (ehemalsAb) Typus: Mit dichter AhrensteHung und 
mehr geschlossener Kornlage. 

Bo (ehemals Ba) Typns: Mit lockerer AhrensteHung und 
offener Kornlage. 

Bg (ehemals Bb) Typus: Mit lockerer AhrensteHung und 
mehr geschlossoner Kornlage. 

Ganz interessant waren ferner die U ntersuchungon dieser 
Typen in Beziehung zur Form des Kornes, kurzweg zur Korn
form, flir die beim Roggen nachstehende schematische Klassifi
zierung vorgenommen wurde (Abb. 23). 

Kornform 1: bauchig und lang. 
Kornform 3: bauchig und mit/eHang. 
Kornform 5: bauchig und kurz. 
Kornform 2: schmachtig und lang. 
Kornform 4: schmachtig und mitteHang. 
Kornform 6: schmachtig und kurz. 

Es zeigte sich da eine gewisse GesetzmaRigkeit zwischen 
Ahrontypus nnd Kornform, insoferne als beim: 

Ao-Typus die Kijrner tiberwiegend (bis 70%) die Korn
form 1 und etwas 3, also im allgemeinon langes und banchiges 
Korn zeigten, 

Ag-Typus die Korner tiberwiegend Kornform 2 und 
etwas 4, im aHgemeinen also mehr langes schmachtiges Korn, 

Bo-Typus die Korner tiberwiegend Kornform 3 etwas 1 
nnd 5, also hauptsachlich mitteHanges banchiges Korn enthielten, 

Bg-Typus die Keirner hauptsachlich Kornform 4 nnd G, 
das ist mittellanges, schmachtiges bis knrzes Korn aufwiesell. 

Pam mer nnd F r e u d 1 fafiton mm cliese Ahrentypen als 
Anpassungsformen auf. Sie nehmen an, dafi diese Typon unter 
dem Einflusse der aufieron Faktoren, hal1ptsachlich der klimati
schen entstanden sind nnd glaubten dies mit urn so grofierer 
Bereohtigung annehmen zn kiinnen, als die Untersllchnngon er
gaben, dafi die Formen in ihrer zweifachon Beziehung- als 
Ahrentypns nnd Kornform - in verschiedonem Ausmafie in don 
Landsorlen, je nach der klimatischen Lage des Anbauortes, ver
treten sind und gewisse Beziehungen zu diesel' Lage el'kennen 
lasson nnd zwar insoferne als: 

1. in mehr warm en und trockonen Lagen, die aber zeit
weise roichliche Niederschlage habon, die Landsol'te durch das 

9' 
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tJberwiegen des Ao-Typus charakterisiert ist mit langem 
bauchigen Korn. 

2. In Gegenden mit ausschlielHichen Trockenlagen und 
geringen Niederschlagen durch den Ag-Typus mit mehr lan
gem und schmachtigen Korn. 

3. In Gegenden mit Waldklima, rauher Lage und reich·· 
lichen NiederschHigen durch den Bo-Typus mit mehr mittel
langem, bauchigen Korn. 

4. In Gegenden mit Hohenlagen durch den B, -Typus und 
das tJberwiegen der mittellangen bis kurzen sOchmachtigen 
Kornform. 

Yom ztichterischen Standpunkte aus war die Kenntnis 
dieses Verhaltens der Kornform und Ahrenform vom gro£en 
Wert, denn je nach dem V orwiegen des Korncharakters del' 
Landsorten im Druschkorn und des Ahrentypus im Feldhe
stande wurde dann hei der Veredlungsztichtung del' zugehorige 
Ahrentypus hei der Auslese als Grundlage genommen. Hie
durch konnte am raschesten die grofitmoglichste Konstanz in 
del' Erzielung eines in den engsten Grenzen der Variabilitai 
sich bewegenden Typus der Landrasse erwartet werden und 
wurde auch erzielt. 

Ausnahmen hahen sich allerdings nach Pam mer auE 
Grund seiner langjahrigen ztichterischen Erfahrungen und Be
ohachtungen gezeigt. So konnte er feststellen, dan speziell in 
alpinen Standorten oft beim Landroggen ein dichtahriger 
A-Typus vorherrscht, hingegen in kontinentalen ein lockera.hri
gel' B-Typus. Es scheint somit in Alpenklimaten und in konti
nentalen Klimaten, die hinsichtlich ihrer Extreme an Hitze unci 
Kane sehr ahnlich sind, der Standort von ausschlaggehender 
Bedeutung zu sein. Die Entscheidung, welcher Ahrentypus 
zugrunde gelegt werden solI, kann erst durch parallel ausge
fiihrte Ztichtungsversuche erhracht werden. Da£ in ein und 
demselhen Klima Sorten mit ahweichenden Typus ihre Bereeh
tigung haben, heweist das V orkommen von zwei verbreiteten 
Roggensorton im Marehfelde und Wienerheeken. Es sind dies 
Ts c her rna k s Marchfelder Roggen und P ammers Tyrnauer 
Roggen, von welch en del' erstere etwas locker gebaute Ahren, 
del' letztere hingegen dicht gehaute Ahren hat. Beide Sorten 
eignen sich fUr kontinentale Troekenlagen, beide sind sehr frtih
reif und sparsam'in del' 'Wasserwirtschaft. Der Tyrnauer Rog
gen ist deshalh hesonders wertvoll, weil er €lin kurzes S1roh 
hat und daher leieht mit del' Maschine gemaht werden kann. 
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Interessant ist nun, dan sich del' Tyrnauer Roggen, mit dem 
Pam mer in den letzten J ahren Anbauversuche im hochstgele
genen Getreidebaugebiete bsterreichs, im Lungau-Tamsweg, 
in einer Meereshohe von 1000 bis 1200 m ausgefiihrt hat, sehr 
gut gezeigt hat. Del' Tyrnauer Roggen stammt nun von einer 
Ztichtung in Bruck a. d. L., die Pam mer im Jahre Hl03 tiber 
Veranlassung des damaligenZentralausschusses del' k. k. Land
wirtschaftsgesellschaft in Wien, Gutsdirektor S t I' i e n z del' 
Harrach'schen Herrschaft mit dem dort bezeichneten Montag
neI' Roggen eingeleitet hat. Das gtinstige Verhallen des Tyrnauer 
Roggens im Lungau spricht abel' fiir die Annahme, dan es tat
siichlich MontagneI' Roggen war, eine Sorte, die auch K 0 1'

n i c k e und WeI' n e I' in ihrem Handbuch des Getreidebaues 
als "b 0 den s t ii n dig" im stidwestlichen Alpenblock anfiihren. 
Die Bezeichnung Montagner-Roggen wurde auch in Bruck a. 
d. L. bis zum Jahre 1913 von Pammer beibehalten. Als sieh dann 
in Ermangelung von geeigneten Feldern auf del' osterreichischen 
Seite del' Herrschaft auch die Heranziehung von biiuerlichen 
Feldern zur Vermehrung wegen del' gronen Fremdbestiiubungs
gefahr als aussichtslos erwies, wurde die Ztichtung an andere 
brtlichkeiten und zwar nach Fischamend (Schwarz ott) , Petro
nell (Sutter) und spiiternin nach Guntramsdorf (Herz) tiber
tragen. Die .Ahnlichkeit des in Petronell vorgefllndenen und im 
Wege des Samenwechsels eingefiihrten Tyrnauer Roggens mit 
dem Montagner-Roggen-Typus, veranlame Pam mer, die 
Zuchtsorte in Petronell "Tyrnaner Roggen" zn benennen. Die 
Bezeichnung Montagner-Roggen wird abel' in Hinkunft an 
jenen Zllchtstellen, die unter Pam mel'S Leilllng diese Sorte 
weiterztichten, wieder verwendet. 

Sorten des Winterroggens 

I. InHindische Ziichtungen 

1. N i e del' 0 s t e l' l' C i [~h (geordnet nach Reifezeit) 

a) Original Montagner, auch Tyrnauer-Roggell. ZUchtung 
von Hofrat Pam mer nach del' in del' Brucker Gegend boden
stiindig gewordenen alpinen Landsorte des Montagner-Roggens. 
Veredlungszlichtung durch Individualauslese llnd Formen
trennnng (s. Abb. 24). 

Die .1\.hre ist kllrz mit gedriingtem, dichten Ahrenbau 
(A-Typus) mit etwas offener Kornlage und gutem, vierzeiligen 
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Besatz. Der Montagner- (Tyrnauer) -Roggen ist mit einer Reife
zeit von Ende Juni bis anfangs JuIi die f r ii h rei f s t e Sorte 
Osterreichs. Der Halm ist mittellang, fein, elastisch, lagerwider
standsfahig. Die Bestockung ist gut und die Pflanzen winter
fest. Das Korn ist mittellang, bauchig, sehr feinschalig und von 
bester Qualitat. Er vertragt selbst spaten Anbau. Die Sorte 
zeigt ausgesprochen kontinentalen Charakter (zart im Blatt, 
fein im Halm, reiches Faserwurzelsystem) und iiberwindet daher 
Trockenperioden ausnahmslos. Wegen des kurzen Strohes 
eignet sich die Sorte besonders fUr Maschinenschnitt. 

Abh. 24. Orig .. Montagner, auch Tyrnauer Roggen (Dichter Ahrenbau 
A-TypU3) 

Verbreitungsgebiet: Wienerbecken und Marchfeld in Nie
derosterreich - auch fiir die leichten BOden geeignet - und 
zum Samenwechsel in die Lagen mit kontinentalem Klima des 
Burgenlandes, dann fUr die Trockenlagen Stidsteiermarks, 08t
karntens und fUr die meisten Weinbaulagen und nach den 
neuesten Erfahrungen fUr Alpenlagen, 

Bezugsquellen: Pammer's Montagner-Roggen: Saatgut
ziichtung der Dr. Hofenederschen Gutspachtung in Ober-Sieben
brunn, in Zucht befindlich noch an der Saatgutziichtung Bru
der Strakosch Hohenau, Gutsinhabung Dr. M a i w a I d in 
Fischamend, Gutsinhabung des lng. L. P e c ina in Maria 
Ellend bei Fischamend, samtliche unter der Zuchtleitung des 
Hofrates Pam mer. 
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a1)Orig. Petroneller Tyrnauer-Roggen. Ztiehtung seit 
1m3 aus beigestelltem Stammsaatgut des Montagner Roggens 
vom Zuehtgarten Bruck a. d. L. Bis 1925 unter ZnehUeitung von 
Hofrat Pam mer, von da ab dureh die Bllndesanstalt fUr 
Pflanzenbau und Samenprtifung. Sortenbesehreibung, Verbrei
tungsgebiet, wie vorstehend beim MontagneI' Roggen (a). 

Bezugsquelle: Saatgntztiehtnng 6konomierat F. S u t t e r 
in Petronell, Niederosterreieh. 

b) Orig Tschermaks Marehfelder Roggen, eingetragen 
in das Zuehtbueh der Gesellsehaft ftir Pflanzenztichtung (Z) in 
Wien. Ztichtung yon Hofrat Prof. T s e her m a k, aus der 
Landsorte des Marchfelder Roggens seit 1909 dureh jahrlieh 
fortgesetzte Individnalauslese, mit Prtifnng del' Naehkommell
schaften, gewonnell. ~\nsprllehslos, sehr winterhart, aufier
ordentlieh frtihreif, lang im Stroh, lange lockere Ahren, volles, 
feines, von den M tillern besonders bevorzngtes Korn. In erster 
Linie fUr die troekenell Lagen des kontinelltalen Klimas und 
fUr leiehtere Boden wie nieht sobald ein anderer Roggen ge
eignet. A neh fUr Hohenlagen mit kurzel' Vegetationszeit passend. 

Bezugsquelle: Pflanzenzuehtstation der Hochschule ftir 
Bodenkultur in Groi1-Enzersdorf und Wirtschaflsbesitzer 
G e n 0 chin Stadlau. 

c) Original Hohenaner-Roggen (s. Abb. 25). Ztieh
tung von Hofrat Pam mer aus dem in den Hohenauer Zueker
fabriksokonomien akklimatisierten Melker Roggen, del' in der 
klimatischen Lage von Hohenan (Trockenlage mit fast kon
tinentalem Klima unter 500 mm Niedersehlage) wesentlich frtih
reifer wurde nnd im uui1eren Ban den Charakter von kontinen
talen Getreidesorten angenommen hat. Die vollbesetzte Ahre ist 
mittellang mit ziemlich gedrangtem Ahrenbau (A-Typus in 
etwas B-Typus tibergehend) nnd nickend zur Zeit del' Reife. 
Der Halm ist lang, ziemlieh stark, aber doeh fein, elastisch 
nnd lagerfest. Die Sorte ist frtihreif, (erste J uliwoche) zeigt 
mittlel'e Bestoekung und ist sehr winterfest und sparsam im 
Wasserhanshalt. Das Korn ist lang und bauchig, feinsehalig 
und von sehr guter Mehlausbeute. 

Verbreitungsgebiet: Obere Marchfeldlage. Znm Samen
weehsel geeignet in die eben en Lagen mit kontinentalem Klima 
anf besseren Boden aueh in das Bnrgenland und fUr die Trok
kenlagen und Ubergangslagen des Htigellandes. 

Bezugsquelle: Saatgutztiehtung del' Zuekerfabrik Brtider 
Strakoseh in Hohenau a. d. N. (Niederosterreieh). 
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d) Original Marienhofer Roggen. Ziiehtung von Hofrat 
Pam mer naeh einem Spezialtypus CSt. 23 mit mehr gedrangtem 
Ahrenbau) aus der Melker Landsorte. Dieser Typus hat sich 
gegeniiber dem Melkerroggen etwas friihreiferund seinem Habitus 
naeh fUr die trockenen Lagen der St. Poltner und Herzogen-

Abb. 25. Orig. Hohenauer Roggen. Ziichtung aus dem Melker Roggen 
in der kontinentalen Lage von Hohenau. Charakteristisches Nicken 

der Ahren zur Zeit der Reife 

burger Gegend besonders geeignet erwiesen. Dieses Gebiet 
CSt. Poltner Steinfeld) hat vielfach leichte steinige Boden. 
Diesel' Roggen hat eine mittellange voll besetzte Ahre, einen 
kraftigen, abel' doch feinen elastischen und lagerfesten Halm 
und ein lichtgraues voIles, langes Korn. Die Bestockung ist 
mittelstark, die Pflanzen winterfest. 



Verbreitungsgebiet: Das Gebiet von St. Polten UILd lId
zogenburg. Zum Samenwechsel eignet er sich fUr das Tulh;cl'
und Kremserfeld, - in die Weinbaulagen, - dann auf bcssere 
BOden des Marchfeldes, des Wienerbeckens, des Burgenlandes 
und fUr die dortigen Weinbaulagen. 

Abb. 26. Orig. Melker ROl'I'en (Mitteldichter Ahrenbau 
(A/B-Typus) 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung Oskar 0 s e r, Marienhof 
bei St. Piilten. 

e) Original SUft Melker Roggen (s. Abb. 26). Ziich
tnng von Hofrat Pam mer (von 1902 bis 1925), sodann 
Weiterziichtung durch die Bundesanstalt fUr Pflanzenbau und 
Samenpriifung in Wien. 

Der Melker Roggen ist ein Abkommling und eine Akklima
tisationsform des W olfsbacher Roggens in del' Lokalitat Melk, 
die als eine Dbergangslage von dem ostlichen, niederschlags
a.rmeren, in das westliche, niederschlagsreichere Gebiet des Vier-
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tels ober dem Wienerwald aufzufassen ist. In diesel' Ubergangs·· 
lage hat sich del' Ubergangstypus AlB mit einer mitteIlangen 
Ahre und mitteldichten Ahrenbau bei offener Kornlage als del' 
Zuchttauglichste erwiesen. Das Stroh ist lang, kraftig, elastisch 
und lagerfest, die Bestockung mittelstark und die Reifezeil: 
mittelfriih. (Zweite W oche im J uIL) Entsprechend del' ortlichl3n 
Lage del' Zuchtstelle eignet sich diesel' Roggen ganz besonders 
fUr das Ubergangsgebiet von St. Polten westwarts bis Amstetten 
und ostwarts bis Neulengbach. Zum Samenwechsel geeignet 
fUr die ebenen Lagen Oberosterreichs und Salzburgs, sodann 
fUr die niederschlagsreicheren Gebiete des Manhartsberges und 
fUr die bessel' en BOden des Wienerbeckens und des Marchfeldes. 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung del' Stiftsokonomie Melk 
an del' Donau. 

f) Original Tschermaks Edelroggen, eingetragen in das 
Zuchtbuch del' Gesellschaft fUr Pflanzenziichtung. (Z) Ziich· 
tung von Hofrat Prof. T s c her m a k. Diesel' Roggen ist ein 
Bastardierungsprodukt zwischen Petkuser- und Prof. Heinrich
roggen. Er ist mittelfriih rei fend, hat ziemlich langes Stroh und 
mittel.lange, breitere, dicht besetzte Ahren und voIles, grones, 
griinliches Kron. 

Die Sorte ist fri.ihreifer als del' Petkuser, fUr leichtere 
Boden noch geeignet - bessel' jedoch fUr etwas schwerere 
Boden mit etwas NiederschIagen. 

BezugsqueIle: GeseIlschaft fUr landwirtschaftliche Betriebe 
in Staatz. 

g) Original Wieselburger-Wienerwald-Roggen. Eine Ziich
tung de:;; Stolberger Roggens aus demSchopfelgebiet im Wiener
wald von Hofrat Pam mer. Seit 1925 Weiterziichtung dureh 
die Bundesanstalt fiir Pflanzenbau und Samenpriifung in Wien .. 
Er wird auf den dart zumeist sehwereren Boden massiger im 
Stroh mit schoneI' mittellanger und mitteldiehter besetzter Ahre. 
Er eignet sieh besonders fUr mittelsehwere bis schwere Boden 
in niederschlagsreiehen Lagen. Reifezeit mittelfriih. 

Bezugsquelle: Saatgutziiehtung der Wirtschaftsverwal
tung des Bundesgestiites Wieselburg an del' Erlanf. 

h) Original Wieselburger-Melker-Roggen. Ebenfalls eine 
Weiterziichtung des Melker Roggens in del' etwas niederschlags
reicheren Varalpenlage. Eignung in Gebieten, ahnlich wie 
Melker Roggen. 

BezugsqueIle: Saatgutziichtung del' "\Virtschaftsvcrwal
tung des Bundesgestiites V{ieselburg an del' Erlanf. 
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i) An diesel' Saatgutztichtung kommt auch im Jahre 1928 
eine R 0 g g e n - N e u z ti c h tun g zur Saatgutabgabe, die an 
del' Bundesanstalt fUr Pflanzenbau und Samenprtifung von 
Dr. D I' a hoI' ad durch eine Kreuzung von Pam mel'S 
Melker-Roggen mit Pam mel'S Tyrnauer erhalten wurde. 

L 
,~ 

.\ 

~~ ~\\) 
\ 

\;1 ,\ 
\,,~ \ 
'\ \~, \~1 
. ~I\\ If ~J \v. \l .\ I 

"i :!, V· 
'\ ~ 

\\1,1/ 
'\ ./ 

1.1 \~~'I 
. I '!I~ 
\11/ 
\1' , I ~I ~* I ,,~ " " ,1·// ~ i ~1 \ I . ( .\ l ~ 'or 

I 
Abb. 27. Orig. Aschhachcr-Wolfshacher Roggen. Ausgangsso rte des 
~!elker Roggens und seiner Nachzuchten (Ziemlich lockerer Ahrenbau 

Tlach B/A-Typus) 

k) Original Loosdorfer Reform-Roggen, eingetragen in das 
Zuehtbuch del' Gesellsehaft fUr Pflanzenztiehtung (Z). Ztieh
tung von Gutsdirektor S chI' e y v 0 geL Diesel' aus dem VOl' 
etwa 25 J ahren in LoosdorfeingefUhrten Petkuser Roggen durch 
Erfassung frtihreifster Typen geztichtete Roggen, zeiehnet sieh 
dureh wesentlich gri:iflere Frtihreife als del' Petkuser aus, wes
halb er aueh dem Petkuser Roggen weitaus vorzuziehen ist. 
Die Ahre ist diehl, lanzettfi:irmig, del' Halm kraftig und sehr 
lagerwiderstandsfahig. Durch die Lage seiner Zuchtstelle in 
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Loosdorf ist er sehr geeignet fUr die besseren Boden der Hiige~
landslagen und selbst der ebenen Lagen. Da er aueh sehr win
terfest ist, eignet er sieh aueh fur die besseren Boden in Ge
birgslagen, wenn eine gentigend lange Vegetationszeit vorliegt. 
Sein Korn ist voll, gleiehmiiJ1ig und von guter Qualitat. 

Bezugsquelle: Piattisehe Saatgutztiehtung Loosdorf bei 
Mistelbaeh. 

I) Original Asehbacher-Wolfsbaeher Roggen. (Abb. 27). 
Ztiehtung von Hofrat Pam mer aus der zum Samenweehsel 
gesehatzten Landsorte des W olfsbaeher Roggens in seinem Ent
stehungsgebiete. 1m Gegensatze zu dem etwas loekeren Ahren
bau, welehe die Landsorte aufweist, wurde dureh lndividual
auslese und Formentrennung eine wesentlieh verbesserte, gut 
besetzte Ahre mit etwas dichterem Ahrenbau herangeztichtet, 
wodurch die Ertrage namhaft gesteigert wurden. Die Be
stoekung ist gut, der Halm ziemlich fein, elastiseh und doch 
lagerfest. Die Sorte hat eine grone Winterfestigkeit und die 
einer Landsorte noch eigentiimliehe Anspruchslosigkeit. Aus 
diesem Grunde wird er in weniger intensiv bewirtschafteten 
Betrieben weit tiber sein Entstehungsgebiet zum Samenwechsel 
bentitzt, namentlich aueh nach Oberosterreich, in das Voralpen·· 
gelande und in das Ennstal. 

Bezugsquelle: Saatgutztiehtung der landw. Genossen·· 
sehaft Aschbach bei Amstetten. 

m) Original Pammer-Ranningers Edelhofer Winterroggen:, 
eingetragen in das Zuehtbuch der Gesellsehaft fUr Pflanzen· 
ztichtung (Z). Ztichtung von Hofrat Pam mer und Dir. lug. 
Ran n i n g e r aus dem vor etwa 25 Jahren an der Sehulwirt
sehaft eingefUhrten undo dort akklimatisierten Champagner
Roggen. Die~er fUr die rauhen Lagen des oberen Waldviertels 
sehr bewahrte Roggen wurde im Jahre 1908 in Veredlungs
ztiehtung dureh lndividualauslese und Formentrennung ge
nommen. 1m Zuehtverlauf erwies sich ein mitt ell anger Ahren
typus (B/A-Typus) mit mafiig dichter Spindelung und offener 
Kornlage mit jedoch festsitzendem Korn als del' Zuehttaug
liehste. Der Halm ist lang, mafiig stark, sehr elastisch und 
lagerfest, die Bestockung mittelstark, das Korn lang, voll, von 
grtiner Farbe und feinschalig (Abb. 28). 

In del' im Waldviertel gebotenen kurzen Vegetationszeit 
(spater Frtihjahrbeginn), erweist sieh diese Sorte trotzdem als 
sehr frtihreif. (Reifezeit in der vorletzten Juliwoehe). Dadureh 
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ist es moglich, noch flir den frtihzeitigen Herbstanbau (Anfang 
bis Mitte September) lagerreifes Saatgut zu liefern. Von seiner 
Zuchtstelle aus, die in einer Seehohe von 600 m liegt und allen 
Sttirmen ausgesetzt ist, verbreitete sich dieser Roggen tiber das 
ganze Waldvie1'tel, Wi) e1' infolge seiner Winterfestigkeit die 

Abb. 28.' Orig. Pammer-Ranningers Edelhofer Winterroggen, 
B/A-Typus mit offener Kornlage 

Gnmdlage der Produktion bildet. Ganz vorztiglich eignet er 
sich abel' auch infolge seiner Frtihreife in allen Lagen mit 
kurzer Vegetationszeit, so namentlich flir die Voralpenlagen 
Niederosterreichs (Ybbstal etc.), ferner nach Gutenstein, Puch
berg am Schneeberg, sowie in manchen Alpenlagen Steiermarks, 
Jlum Beispiel flir das M urtalgebiet. 

Bezugsquelle: Saatgutztichtung der n. o. landw. Landes
lehranstalt Edelhof, Post Zwettl. 

n) Original Steinfelder Roggen. VeredeHe Landsorte. 
Ztichtung der Bundesanstalt fliT Pflanzonbau (Dr. D I' a h o
r a d). Eignung flir die Wiener-Neustadter Steinfeldlage. 
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Bezugsquelle: Wirtschaftsverwaltung des Akademiegutes 
in Wr. Neustadt. 

2. I nOb e r 0 s t err e i c h 

a) Original Stift Schlagl-Roggen. Ziichtung von Hofrat 
Pam mer aus der Landsorte des Miihlviertler Roggens. 
(Oberes Miihlviertel.) 

Diese in einer Meereshohe von 590 m geziichtete, den r01u
hen Bohmerwaldwinden ausgesetzte Sorte, hat eine mittellange, 
vierzeilig besetzte Abre mit maL\ig dichtem Ahrellbau und ziem
lich offener Kornlage. Der Halm zeigt den Charakter der typi
schen Landsorte, lang, fein, elastisch und doch lagerfest. Die 
Ahren sind zur Zeit der Reife hineinnickend. Die Fh~stockung 
ist mittelstark, die Wintel'festigkeit vorziiglich und die Sorte 
trotz der kurzen Vegetationszeit sehr friihreif. Reifez0it Ende 
J uli. Leztere bildet die Gewahr fUr die notwelldige Lagerreife 
des Kornes fUr den friihzeitigen Herbstanbau im Anfang Sep
tember. Das Korn ist mittellang, ziemlich kraftig und von sehr 
guter Mehlausbeute. Das Verbreitnngsgebiet dieses Roggens 
ist das obere Mlihlviertel, wo er namenUich wegen seiner An
spruchslosigkeit die Grundlage del' Produktion bildet. Er eignet 
sich fUr aIle Hohenlagen mit kurzer Vegetationszeit und iet 
sehr bevorzugt zum Samenwechsel nach Tirol und Salzburg 
(Pinzgau) und fUr die hohen Voralpenlagen. Besonders ge
riihmt wird seine Fahigkeit, nnter hoher lang andauernder 
Schneedecke gut zu iiberwintern, die ihn besonders fUr die 
Alpenlagen - wie Pflanzcnbau-Oberinspektor Iiofrat S c h u
b e r t berichtet - zu einer del' wertvollsten Sorte macht. 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung del' Stiftsokonomie 
Schlagl, Post Aigen. 

b) Original Otterbacher Roggon. Ziichtung von Hofrat 
Pam mer a11S einer nattirlichen Kreuzung del' Innviertler 
Landsorte mit Schweden-Roggen. Weiterziicbtung ab 1920 von 
del' landw. Winterschule in Otterbach. Die Sorte hat eine vollbe
setzte, kraftige Ahre mit mitteldichtem Ahrenbau, ist mittelspat 
(3 bis 5 Tage spater als die Landsorte) hat kraftigen, lager
festen Halm, gute Bestockung und groL\e Winterfestigkeit. 

Sie ist vorziiglich geeignet flir das Innviertel und auf bes
seren Boden der ebenen und Hiigellandslagen Oberosterreichs. 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung des Landesgutes OUer
bach bei Schiirding. 
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c) Original Achleitner Staudenroggen. Ztichtung von Hof
rat Pam mer aus dem auf dem Gllte Achleiten akklimatisierten 
W olfsbacher Roggen und zwar durch fortgesetzte Auslese von 
stark bestockenden und massig in Blatt und Halmgebauten 
Pflanzen. Achleiten besitzt schwere Weizenboden. Das Stroh
und Kornverhaltnis dieses Roggens ist entsprechend dem mas
sigen Ban ziemlich weit. Trotz des hohen Strohertrages ist 
aber der Kornertrag noch sehr befriedigend. Staudenroggen 
soIl, nm die erwartete starke Strohwtichsigkeit zn geben, sehr 
frtih, moglichst ab ~1itte August - in einen weiteren Verband 
- gebaut werden. 

Bezugsquelle: Saatgutztichtung der Gutsverwaltung Ach
leiten, Post Rohr. 

3. InS t e i e r mar k 

a) Original Grottenhofer Roggen. Ztichtung von Wit zan y 
an del' Landesackerbauschule Grottenhof aus einer Landsorte 
Steiermarks. Die Weiterztichtung dieser fUr Steiermark wert
voUen Sorte wird im Einvernehmen mit dem Pflanzenball
inspektorate Graz (Hofrat S c h 11 bert) durch die Bnndesans!alt 
fUr Pflanzenbau und Samenprtifung in :VVien in Anssicht ge
nommell. Er besitzt miitellange Ahren, die voll besetzt sind, 
mitteldichten Ahrcnoan, langen, feinen, elastischen, ziemlich 
lagerfesten Halm, gnte Bestockung nnd ist sehr winterfest. Er 
ist sehr geeignet fUr die bessel' en Lagen Steiermarks und ganz 
besonders anch fUr das Ennstal. 

Bezugsquelle: Saatgutztichtung der s!eiermarkischen Lan
desackerbanschule Gro!tenhof bei Graz. 

4. InK a I' n ten 

a) Original GurkLaler-Roggen. Diesel' in del' Vorkriegs
zeit durch die Bundesanstalt fUr Pflanzenbau und Samen
priifung (Hofrat Pam mer) im Einvernehmen mit dem Landes
knltnrrate in Klagenfnrt und del' landw. Lehranstalt in Klagen
furt geziichtete Roggen, wird nnnmehr vom Landesklllturrate 
(Pflanzenbauinspektor Tng. F I' a n k) weitergeztichte!. 

Dieser aus der Landsorte durch fortgesetzte lndividual
allslese gewonnene Roggen hat eine gut besetzte Ahre, ist Iager
nnd winterfest und weitaus weniger rostempfanglich als del' 
ehemalige Landroggen. 

5. In Til' 0 I 

a) Der Original J aufentaler Roggen. Ziichtnng des Pflan
zenballinspek!ors Jng. Mar c hal del' Landesackerbauschl!le 
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Rotholz aus der dortigen Landsorte. Die Ahre ist mittellang his 
lang mit mitteldichtem Ahrenhau und offener Kornlage. Del' 
Halm ist lang, fein, elastisch, lagerfest und fast rostfrei. Die 
Sorte an und fiir sich ist anspruchslos, winterfest und friihreif. 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung der Landesackerbau· 
schule Rotholz bei Jenhach. 

6. InS a 1 z h n I' g 

a) Der Original Lungauer-Roggen. Lungau ist inner· 
halb del' Tauernlage ein Gebiet in einer Meereshohe von 
1000 m bis 1200 m, welches verhaltnismailig wenig Nieder·· 
schlage hat und auf dem ein ausgedehnter Getreidebau, der 
sich vornehmlich auf Winterroggen und Sommergerste erstreckt., 
betriehen wird. Der Umstand, dan Lungauer Roggen- und 
Gerste von jeher mit Vorliehe zum Samenwechsel im ,Pongau 
und Pinzgau beniitzt wurde, veranlaIlte den Landeskulturrat 
fill' Salzhurg diese Sorten del' Veredlungsziichtung, unter def' 
Zuchtleitung von Hofrat Pam mer, zu unterziehen. Sie ist der
zeit soweit vorgeschritten, dan die Zuchtwirtschaften fast ganz 
mit Edelroggen hestellt sind. Geplant ist dann die Wirtschaften 
im Lungau mit Edelroggen zu versorgen und hierauf den 
Samenwechsel filr Salzhurg in die Wege zu leiten. 

II. FremdHindische Winterroggensorten 
1. Del' Petkuser Roggen. Er ist spatreif, anspruchsvoll 

und hat eine lange Fruhjahrsentwicklung, wodurch das Un
kraut leicht iiberhand nimmt. In rauhen Lagen ist er wenig 
winterfest (W aldvierteI) und schneeschimmelanfallig. Dureh 
die geschlossene Kornlage ist auch der Drusch erschwert. Seine 
Bestockung geht im Nachbau rasch zuriick. 

2. Jagers Champagner Roggen. Gut geeignet fiir Dber
gangslagen un'd milde Waldlagen. 

3. Proskowetz Hanna Padigree-Roggen, eingetragen in 
das Zuehthuch del' Gesellschaft fill' Pflanzenziichtung (Z) in 
Wien. Geeignet fill' Dhergangs- und Trockenlagen. 

4. Steinitzer Winterroggen. Saatgutziichtung E. Seidl, 
Zuckerfabriksokonomie Steinitz, Tschechoslowakei. 

5. Kirsches Stahlroggen. Geeignet filr DhergangslagE,n 
und auf guten Boden in Trockenlagen. Stahlroggen ist ein 
Kreuzungsprodukt aus Schlanstadter und Prohsteier Roggen. 
Er ist kurz im Stroh, dichU.lhrig, abel' etwas spatreif. 
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Sorten des Sommerroggens 
a) Inlandische Sorten 
1. Der Waldviertler Sommerroggen, eine unveredelte 

Landsorte in den Bezirken Gr. Gerungs und Weitra im oberen 
Waldviertel. 

2. St. Lambrechter Sommerroggen, eine gute Landsorte 
aus dem steirisehen Murtal mit schoneI', langeI' Ahre und lan
gem Halm. Sehr geeignet zum Samenweehsel fUr das Wald
viertel und die V oralpenlagen in Niederosterreich. 

b) Fremdlandisehe Sorten 
1. Petkuser Sommerroggen. 
2. Jagers ChampagneI' Sommerroggen. 

Kennzeichen der jnngen Roggenpflanze 

Del' im Saatkorn befindliehe Keimling bildet vier Keim
wurzeln aus und die junge Pflanze geht rotlieh auf. Die rot
liche Farbung halt je nach del' herrschenden Witterung 4 bis 
8 Tage an und an ihre Stelle tritt dann naeh und naeh eine 
Grtinfarbung. Doeh gibt es Roggensorten, deren untere Blat
ter auch spaterhin noch rotlich angehaucht bleiben. Das junge 
Pflanzchen hat kein Blatthautchen, dagegen wesentlich kleinere 
Blattrohrchen als der Weizen (vgl. Abb. 1). 

Ansprtiche an Boden und Klima 
Del' Roggen ist eine kontinentale Pflanze und als solche 

zeigt er auch eine dem kontinentalen Klima angepal1te Ge
staltung (Habitus). Seine Blatter sind schmal Llnd zart, das 
Wurzelsystem fein und zah, das sich besonders flir leichtere 
Bodenarten eignet. Del' Bau del' Halme ist sparsamer und wenig 
massig. Dieser Aufbau befiihigt die Roggenpflanze, Trocken
perioden bessel' zu tiberwinden und mit wenig Niederschlagen 
auszukommen, weiterhin abel' auch seine Nahrsfoffaufnahme 
aus dem Boden schon vorzeitig abzuschliel1en und ihm mit del' 
Eigenschnft del' F r ti h I' e i f e auszustatten. In seinen Ansprti
chen an den Boden ist del' Roggen sehr gentigsam. Er waehst 
und gedeiht am besten auf leichteren Bodennrten, wie Sand
boden, sandigen Lehm, lehmigen Sand und Kalkmergelboden, 
sandigcn Moorbodcll und selbst auf Heideboden. Die Frtihrcife, 
die Widerstandsfahigkeit gegen Troekcllhcit und die gering en 
Bodenanspr"f<:he machen ihr fUr viele Lagen in Osterreich, die 
unter Trockenheit leiden, zu einer unentbehrlichen Getreide
pflanze und tatsachlich wird auch in osterreich von der Ge
samtackerbauflache rnnd 20% mit Roggen bebaut. Die grol1te 

Pammer-Ranninger. Getreideban 10 
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Verbreitung hat del' Roggen naturgemaJ1 in den Flach- und 
Hugellandslagen, wo unter dem Einflusse des kontinental en 
Charakters unseres Klimas' schon Ende J uni odeI' Anfang 
Juli sommerliche Hitze eintritt, die einen schnittreifen Roggen 
verlangt, wenn nicht Notreife eintreten solI. Dort bewahren 
sich auch im hochsten Mafie unsere fruhreifen Landsorten und 
die daraus gezuchteten veredelten Sorten, was bei spatreifon 
Sorten, zu welchen die auslandischen Sorten zahlen, nicht der 
Fall ist. 

Aus ahnlichen Grunden erweisen sich abel' auch in den 
Gebirgslagen die obengekennzeichneten fruhreifen Sorten als 
notwendig. Wenn auch die Niederschlage dort grofier sind, so 
sind doch wieder die Extreme an Kalte und Hitze vorhanden. 
Auch macht sich in dies en Lagen die Trockenheit flihlbar. Ge
rade del' flir den Roggenbau im Gebirge in Betracht kommende 
Boden ist leicht und locker, del' Lage nach meist auf del' Sonn
seite und im Gehange gelegen. Die Ackerkrumme ist dort seicht 
und das ub.erschussige \Ill asser hat einen nattirlichen Abflul1, 
so dafi schon nach wenigen heifien Tagen Trockenheit eintritt. 
Spatreife Sorten finden hingegen mit ihren grofien AnspruchEm 
an die KuHur dort nul' wenig zusagende Verhaltnisse. Sie wer
den notreif odeI' es falIt in kiihleren J ahren die Ernte mit del' 
einer anderen Kulturpflan~ze zusammen, was betriebswirtschaft
lich ein schwerer Nachteil ist. Infolge ihres starken HaImes 
und del' breiteren Blatter werdensie auch leicht vom Rost be
fallen. Ilue langsame Fruhjahrsentwicklung hat ein t'rberhand
nehmen del' Unkrauter in den ohnehin unkrautwuchsigen Ge
birgslagen zur Folge. Sie entwachsen namlich nicht so leicht, 
wie die schnellwuchsigen fruhreifen Sorten, dem Unkraut. 

V ollstandig zu vermeiden ist abel' del' Anbau von Roggen 
im Talgrund, wo del' Boden zumeist schwer ist nnd an Nasse 
leidet. Ein in die Nasse gebauter Roggen, wenn er, wie man 
sagt, hineingeschmiert wird, goht ungleich auf. Tritt dann noch 
fruhzeitiger Schneefall ein und halt die Schneedecke lange an, 
so erstickt del' Roggen durch den Luftabschlufi, den die Schnee
decke bewirkt hat. Diese Umstande werden im Gebirge gerade 
beim Roggenbau viel zu wenig beachtet, weshalb haufig MiJ1-
erfolge eintreten. 

Anspruche an Kultnr nnd Dungnng 

Del' Roggen verlangt einen lockeren und murben Boden. 
Er solI daher mal1ig tief geackert werden, abel' nach Moglich
keit schon ein bis zwei "\\7 ochen VOl' del' Saat, damit er sich 
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gesetzt hat. Der Anbau soIl nicht zu spat erfolgell. 1m allge
meinen ist die beste Zeit Mitte September bis in die ersLe 
W oche Oktober. 

1m Gebirge erfolgt jedoch der Anbau mitunter anch schon 
Ende August oder Anfang September. J e fruher der Roggen ge
baut wird, desto besser bestockt er sich. Bei uns ist nur eine 
Bestockung von drei bis fUnf Balmen erwunscht. Eine gronere 
Bestockung verzogert die Reife und hat auch einen groneren 
Wasserverbrauch zur Folge. Besonders zu beachten ist beim 
Roggen, dan er in trockenen Boden kommt. Fur ge\vohnlieh 
verwendet man als Saatgut die Ernte desselben J ahres. In Ge
birgslagen jedoch und auch in einigen Teilen des niederoster
reiehischen Waldviertels, wo die Ernte oft spat (Anfang bis 
Mitte oder sogar Ende August) stattfindet und der Anbau wie
der sehr fruh (Ende August bis Anfang September) vorge
nommen werden mnn, wird oft uberjahriges Saatgut verwendet. 
Es liegt dazu eine gewisse Berechtigung vor, weil dort von der 
Ernte bis zum Anbau eine so kurze Spanne Zeit zur Ver
fUngung steht, dan sie nicht ausreicht, einen lagerreifen Roggen 
zu erhalten. Nichtlagerreifer Roggen ware aber unzweekmanig 
zu verwenden, denn er entwickelt nicht so kraftige Pflanzen 
und hat auch meist eine geringere Keimfahigkeit. Auch kann 
er ungunstige Witterungsverhaltnisse nicht so gut uberwinden. 
Aus diesen Grunden hat sich in solchen Lagen daher uber
jiihriges Saatgut, wenn es luftig wahrend des Jahres aufbe
wahrt wird, viel besser bewahrt. 

Ais V orfruchte sagen dem Roggen vor aHem Klee, M isch
linge, Hiilsenfruchte und Raps zu. ~Weniger gut sind Kartoffel 
und noch weniger Ruben, weil diese Pflanzen das Feld sehr 
spat raumen. Beim sogenannten Kartoffelkorn mun die Kor
toffelsorte fruhreif sein, damit noch genugend Zeit zur Boden
vorbereitung ubrig bleibt. 

Unter allen Umstanden soIl sich der Roggen noch im 
Berbste bestoeken, weil er dann viel kriiftiger in den Winter 
kommt Hnd viel widerslandsfahiger ist. 

Stallmist kommt fUr Roggen ebensowenig in Betracht als 
fUr die anderen Getreidearten. Durch die verhiiltnismafiig frUhe 
Reife des Getreides, die schon in den Sommermonaten erfolgt, 
noeh mehr aber dadnrch, dan es die Niihl'stoffaufnahme schon 
viel frUher abschlient, kann der Stallmist nieht gut ausgenutzt 
werden. Nimmt es doch schon bis zur Zeit des Schonens (Mai) 
90% aller benotigten Niihrsioffe allS dem Boden auf. 

10' 
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Aueh Grtindtingung zu Roggen wird nieht empfolllen, 
doch hat sich auf Grund eigener Erfahrung eine Grtindtingung 
zu Roggen in der Weise vorztiglich bewahrt, dafi der vorherige 
Klee hand- bis spannhoch nachwachsen gelassen und so unter
pfltigt wurde_ Trotz unseres leichten Bodens konnte dadurch 
ein Auswintern des Roggens niemals beobachtet werden. 

An stickstoffhaltigen Dtingemitteln wird man zu Roggen 
im allgemeinen sparen und nur dann solche geben, wenn es 
unbedingt notig ist. In Edelhof wird zu Roggen nie Kunst
dtinger gegeben, sondern dieser immer den Vorfrtichteri verab
reicht, zum Beispiel Thomasmehl oder Rhenanlaphosphat zu 
Mischling. 1m Frtihjahre kann sich eine Kopfdtingung mit 
Chilisalpeter, Kalk- oder Leunasalpeter als notwendig erweisen, 
wenn der Roggen schwach steht. Auch erweist sich eine solche 
im Herbste dann als unerliifilich, wenn knapp vor dem Anbau 
langere und starkere Regengtisse gefallen sind. Dadnrch sind 
die Nitrate aus dem Boden gewaschen und es wtirde dann 
infolge Stickstoffmangel nur eine schwache Bestockung die 
Folge sein. 

Von den phosphorsanrehaltigen Dtingemitteln kommt 
Thomasmehl und Rhenaniaphosphat flir die leichten und Super
phosphat flir die schwereren Boden in Betracht. Auf kalirei
chen Verwitterungsboden, zum Beispiel im n. o. Waldviertel, 
ist eine Kalidtingung nieht erforderlieh, dagegen auf den kali·· 
armen Boden, zum Beispiel im Marehfelde und zwar meist zu 
den Vorfrtichten. Roggen ist mit sieh selbst sehr vertraglieh 
und kann selbst jahrelang naeheinander auf ein und demsel
ben Felde gebaut werden, ohne dafi die Ertrage zurtickgehen .. 
Selbstverstandlieh ist hiebei entspreehende Dtingung voraus
gesetzt und dafi ein solches V orgehen die Pflanzenfeinde 
(Getreidelaufkafer usw.) zulassen. Der Anbau des Roggens ge·
schieht bei uns noeh haufig dnrch Handsaat (Breitsaat). Da
bei wird der Roggen mit einem Eggenstrieh untergebracht. Das 
Einaekern des Saatgutes ist nieht nur bei Roggen, sondern aueh 
bei den tibrigen Getreideartcn vornehmlich aus dem Grunde 
zu vermeiden, weil das Kmn zu tief und ungleieh tief in den 
Boden kommt. Roggen solI tiberhaupt seieht gesat werden, er 
will, wie man sagt, den Himmel sehen. Seine gewohnliehe Saat
tiefe betragt 3 em. WeHaus besser ist selbstverstandlieh die 
Reihensaat, wodurch der Roggen gleiehmafiig tief untergebraeht 
und aufierdem eine namhafte Saatgntersparnis erzielt wird. 
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An Aussaatmenge werden bei der Breitsaat je nach der 
Lage bezw. den klimatischen V er hlHtnissen 170 bis 220 kg ver
wendet. In Gebirgslagen kommen hingegen oft 250 kg und noch 
mehr zur Aussaat. Bei Drillsaat beniitigt man etwa120 bis 
180 kg pro 1 ha bei einer Reihenweite von 8 bis 12 oder selbst 
15 cm. J e ungtinstiger die Verhaltnisse sind, desto enger solI 
die Reihenweite sein. 

Zu erwahnen ware bei dieser Gelegenheit der sogenannte 
Staudenroggen oder auch ,T ohannisroggen. Es ist dies ein 
Roggen, welcher durch weiten Standraum, also durch dtinne 
Saat und frtihzeitigen Anbau, der schon im Juli stattfinden 
muE, erzielt wird. Hiezu eignen sich Roggensorten, die an und 
flir sich zu griiEerer Bestockung und griil1erer Strohwtichsig
keit neigen, also solche aus niedersehlagsreichen Gegenden. 
Bei fortgesetztem Anbau in der geschilderten Weise, wird die 
Neigung zur Bestockung befestigt, die sich aber bald verliert, 
wenn ein engerer Standraum gegeben und der Anbau spateI' 
vorgenommen wird. Staudenroggen wird zu vVintermischlinge 
im Gemenge mit Winter wicke (Vicia villosa) gebaut, wei I die
ses Gemenge im Frtihjahre ein frtihzeitiges Grtinfutter liefert, 
was flir Milchwirtschaften eine groEe Bedeutung hat. 

Roggen wird zumeist als Winterroggen gebaut. 
In den hiiheren Gebirgs- und Waldlagen, wo die Vege

tationszeit verhaltnismaEig kurz ist, verwendet man den Som
merroggen. Sein Anbau muE schon frtihzeitig geschehen, am 
besten noch im Marz, womiiglich noch VOl' dem Haferbau, abel' 
immerhin zu einer Zeit, wo del' Boden schon abgetrocknet ist 
und die notwendige Warme hat. 

Ein gutes Roggensaatgut solI eine Reinheit von 99 % und 
eine Keimfahigkeit von 98% aufwei"sen. 

Pflege 

Roggen, der durch vVinterfrost gelitten hat, sogenannte 
aufgezogene Saat, wird dUTCh Anwalzen an den Boden 
angedrtickt und eventuell durch eine nachfolgende leichte 
Kopfdtingung mit Chilisalpeter gekraftigt. Pro 1 ha gentigen 
zirka 50 bis 60 kg. Del' gleichmaHigeren Verteilung wegen wird 
der Chilisalpeter vorher gut mit Erde gemischt. 

1st del' Roggen zu tippig, so wird er tibereggt. Zweck
mafiig erweist sich in einem solchen FaIle auch ein Uberweiden 
mit Schafen im Herbste oder Frtihjahre, nul' muE man beach-
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ten, dan sich die Tiere nicht zu lange an einer Stelle aufhalten. 
Liegt die Gefahr des Ausfaulens bezw. Erstickens durch eine 
starke und langanhaltende Schneedecke vor, so kann man den 
Roggen retten, wenn man Luftlocher macht, wodurch den 
Saaten Luft (besonders im Umkreis dieser Locher) zugefiihrt 
wird. J e naher diese Luftlocher zueinander liegen, umso inten
siver ist die Wirkung der Luftzufuhr. 

Ernte 

Die Ernte des Roggens solI unbedingt in der Gelb
reife vorgenommen werden, wenn sich also das Korn tiber den 
Fingernagel brechen lant. Frtiher geschnittenes Korn gibt 
Ernteverluste durch zu starkes Eintrocknen des Kornes und 
die Mehlausbeute ist dallLn auch entsprechend geringer. So 
mahlt ZUlli Beispiel die Genossenschaftsmtihle in Zwettl mit 
Recht je nach der Qualitat des Roggens von je 100 kg aus. 

Roggen I 
25 kg VorschuU, 41 kg Brotmehl, 12 kg Futtermehl und 19 kg Kleie 

Hoggen II 
22 kg VorschuU, 43 kg BrotmelJ.l, 13 kg Futtermehl und 19 kg Kleie 

Roggen III 
20 kg VorschuU, 40 kg Brotmehl, 15 kg Futtermehl und 22 kg Klde 

Auch der Preis eines solchen minderen Kornes ist ein 
niedriger. In der Voll- oder gar in der Totreife geerntetes 
Getreide falIt jedoch stark aus. 

Winterroggen liefert im Mittel einen Ertrag von 20 q 
Korner pro 1 ha mit einem mittleren Hektolitergewicht von 
72 kg (66 bis 78 kg). Das Verhaltnis von Korn zu Stroh 
schwankt zwischen 1 : 1'6 bis 1 : 2-8. Er hat das schonste und 
langste Stroh, das auch zu Decken und Flechtwarenerzeugung 
verwendet wird. 1m vVirtsehaftsbetriebe wird es wegen des gro
nen Aufsaugvermogens hauptsachlich als Einstreumittel und 
zur Erzeugung von Pferdehacksel verwendet. 

Sommerroggen liefert entsprechend geringere Ertrage an 
Korner und an Stroh. Auch sind die Korner wesentlieh kleiner. 

Roggen eignet sich nebst der vVintergerste von allen Ge
treidearten am besten zur Einsaat von Klee. Nach dem Roggen
sehnitt liefert der Klee im Anbaujahre, ausgenommen hohere 
Gebirgs- und Waldlagen (tiber 600 m) noeh einen Stoppel
schnitt, der fast einem vollen Kleeschnitt gleichkommt, wo
durch eine V erlangern ng der Grtinfiitterung moglich ist. 
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Der Weizen (Triticum sativum) 
Der Weizen ist als Kulturpflanze uralt. Schon im dritten 

Jahrtausend v. Chr. wurde er in China und im zweiten J ahr
tausend v. Chr. in Agyptcn gebaut. Seine Abstammung und 

Ahb. 29. Orig. Maricnhofer roter Bartweizen 

cbenso der Weg, auf den cr zu uns gekommen ist, sind voll
sHindig unbekannt. 

Man unterscheidet beim Weizen zwei Hauptarten: 
1. Den N ackt-W eizen, 
2. Den Spelzweizcn. 

Der Nacktweizen hat eine ziihe Ahrenspindel und beim 
Dreschen fallen die Korner aus den Spelzen heraus, sind also 
nackt. Die Spindel des Spelzweizens dagegen ist briichig und 
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zerfallt beim Dreschen in so viele Teile, als Ahrchen vor
handen sind. Die Korner bleiben auch von den Spelzen um
geben. Am meisten verbreitet ist der Nacktweizen, der in nach
stehende U nterarten zerfallt: 

In den Glas- oder Gersten-Weizen (Triticum sativum 

Abb. 30. Orig. Achleitner roter Kolben
Winterweizen 

durum) , 
den bauchigen oder 

strotzenden Weizen (Tri
ticum sativum turgidum) , 
die fUr un sere Verhalt
nisse kaum in Betracht 
kommen und 

den gemeinen Weizon 
(Triticum sativum vul
gare), der in unseren 
klimatischen Verhaltnis
sen allgemein gebaut 
wird. Vom gemeinen Wei
zen gibt es wiederum 
zahlreiche Spielarton, so 
zum Beispiel den Kolben
Weizen, den Bart- oder 
Grannen-Weizen und den 
sogenannten Igel- oder 
Binkel-Weizen. Flir uns 
in 6sterreich kommt 
eigentlich nur der Bart
und Kolbenweizen in Be
tracht, von welchen wir 
wieder eine botrachtIiche 
Zahl guter Zuchtsorten 
haben. Bar t- oder Gran
nonweizen-Typus zeigt 
beispielsweise die Abb. 
29, Kolbenweizen-Typus 

die Abb. 30. Ebenso gibt es sowohl vom Kolben- als auch 
vom Bartweizen wieder IlVinter- und Sommerweizen. Eine 
ganz besondere Spielart des Weizens ist der sogenannte 
Wechselweizen, der aber hei uns nicht gebaut wird. Am be·· 
kanntesten hievon ist der sogenannte bohmische Wechsel-
weizen. 
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Del' Grannonweizen, del' sich, wie del' Name schon sagt, 
durch lange Grannen auszeichnet, eignet sich ganz besonders 
fUr unser kontinentales Klima. Er vertragt rauhere Lagen und 
woniger glinstigen Boden und liberdauert auch Trockenperio
den verhaltnismiWig gut. Die Grannen wirken federnd, wo
durch ein Ausschlagen von Kornern durch ·Wind kaum statt
findet. Auch ist del' Grannenweizon dem Vogelfrall nicht so 
stark unterworfon. 

Nach del' Farbe del' Ahre unterscheidet man einen weillon 
und roten Grannenweizen. Flir schwerere Bodon soU sich del' 
rotahrige Weizen bessel' eignon, or gilt als del' kraftigere und 
del' widerstandsfahigere. 

Beim Kolbonweizen fehlon die Grannen, er steUt etwas 
hohere Ansprtiche an das Bodonwasser und eignet sich vor
nehmlich fUr schwere Boden. Auch beim Kolbenweizen unter
scheidet man weill- und rotahrige Formon, er hat abel' unter 
Vogelfrall mehr zu leiden und ist auch spatreifer. 

Das Korn des Weizens solI einen moglichst llOhen Pro
zentsatz von glasiger Beschaffenheit anfweisen. Glasigkeit 
hangt namlich mit hohem Klebergehalt zusammen und Wei-. 
zon mit hohem Klebergehalt weison auch eine vorzugliche Back
fahigkeit auf. Weizen, die unter dem Einflusse des Seeklimas 
gewachsen sind, zeiclmen sich wohl durch hohere Ertrage aus, 
jedoch haben sie mehlige Korner und eine schlechte Back
fahigkeit. Zum Teil lam skh die Qualitat des Weizons schon 
an del' Farbe erkennen. Erstklassige Weizen habon eine feurig
rote Farbung, dagegen weist gelblicher, brannlicher odeI' 
graner Woizen auf mindere Qualitat hin. 

Weizen ist ein Selbslbefruchter, doch ist aueh Fremd
befrnchtung moglich. Letztere wird durch trockenes Wetter 
beglinstigt und kann da;nn bis zu 11/2 (10 betragon. 

Winterweizen-Sorten (Triticum sativum vulgare) 
I. InHindische Sorten 

1. In Niederusterreich und Bnrgenland 

a) Original Tschermaks weiller Moravia Winter vVeizen, 
eingetragen in das Zuchtbuch del' Gesollschaft fUr Pflanzen
ztichtung (Z) in Wien. Bastardierungsztichtnng von Hofrat 
Prof. T s c her m a k. Del' vVeizen hat eine begrannte, lockere 
und lange gleichmafiig breite Ahre, ziemlich glasiges Korn und 
ist ertragsicher und frtihreif. Das Stroh ist lang und lagerwider-
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standsfahig und rostsicher. Er eignet sich sowohl fUr mehr 
trockene als auch fUr etwas feuchtere Lagen. 

Bezugsquelle: Gesellschaft fUr landwirtsp,haftliche Be. 
triebe in Staatz, Nieder-()sterreich. 

b) Original Tschermaks brauner Moravia Winter-Weizcn. 
Er ist ahnlich dem vorstehenden, nul' braunspelzig, mit hilT
terem Stroh und hat festschliefiendere Ahrchen. Er eignet sich 
fur die gleichen Lagen wie del' weifie Moraviaweizen. 

Bezugsquelle: Gesellschaft fUr landwirtschaftliche Be
triebe in Staatz, Nieder-()sterreich. 

c) Original Tschermaks Non plus ultra Weizen, einge
tragen in das Zuchtbuch del' Gesellschaft fiir Pflanzenziichtung 
(Z) Wien. Bastardierungsziichtung von Sva16fs Grenadier mit 
Banater Weizen, begrannt, winterhart, ertragreich, lagerfest, 
fiir bessere Boden besonders geeignet, doch auch fUr trockene 
Lagen und schwachere Boden passend, friihreif, mittlere Be
stockung, mittellange gleichmafiig dichte Ahre, voIles, rotes, 
glasiges Kom, besonders gute Backfahigkeit. 

Bezugsquelle: Gesellschaft fUr landwirtschaftliche Be
triebe in Staatz, Niederosterreich. 

d) Original Marienhofer roter Bartweizen, (vergleiche 
Abb. 29). Ziichtung von Hofrat Pam mer. Er ist friihreif, hat 
mitteldichte Ahrchen, die meist dreikomig sind und ist sehr 
lagerfest. Del' Halm ist fein und elastisch, das Kom langlich 
voll und von guter Bacldahigkeit. Er ist fUr gute bis leichtere 
"\VeizenbOden geeignet llnd ebcnso auch fUr bessere Ge·· 
birgslagen. 

Bezugsquelle: 8aatgutziichtung Oser, Marienhof bei 
8t. polten. 

e) Original Melker Manker Kolbenweizen. Zucht von 
Hofrat Pam mer, seit 1925 Weiterzucht durch die Bundes
anstalt fUr Pflanzenbau und 8amenpriifung in Wien. Er ist 
ziemlich friihreif und hat mittellange, kraftige, braune Ahren. 
Er ist lager- und winterfest und hat einen elastischen Halm. 
Das Kom ist von feiner IQualitat und hoher Backfahigkeit. Er 
eignet sich fUr mittlere bis bessere WeizenbOden, (Brucker Ge .. 
biet) sowie fUr die Voralpen und Manhartsberglagen. 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung del' Stiftsokonomie Melk 
an del' Donau. 

f) Original Marienhofer Manker Kolbenweizen. Ziich .. 
tung von Hofrat Pam mer. Er ist ziemlich friihreif, hat einEi 
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mittellange kraftige A.hre, ist lagerfest und rostwiderstands
fahig. Das Stroh ist fein, elastfsch, das Korn rot, bauchig und 
von guter Qualitat. Er eignet sich flir mittelgute bis bessere 
Weizenbiiden in Hiigellandslagen, flir das Voralpengebiet und 
flir die Manhartsberglagen. 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung Oser, Marienhof bei 
St. polten. 

g) Original Loosdorfer Piattiweizen, eingetragen in das 
Zuchtbuch der Gesellschaft flir Pflanzenziichtung (Z) Wien. Aus 
einer im Jahre 1904 von Hofrat Pam mer und Prof. F r e u d 1 
durchgefiihrten Kreuzung zwischen rotem Banater und Beseler 
Squarehead stammend. Piatti-Weizen ist ein verhaltnismal1ig 
fruher, winterfester Weizen, dessen lockere, sich verjungende 
Ahre ein langliches Korn von bester Qualitat liefert. Er be
stockt sich im allgemeinen nicht so stark wie Hainisch, steht 
demselbon auf weniger guten Boden im Ertrag jedoch nicht 
nach, bei guter Kultur leistet er hervorragendes. 

Bezugsquelle: Saatgutzuchtung der Piattischen Gutsver
waltung, Loosdorf bei Mistelbach. 

h) Original Loosdorfer Prasident Hainisch Weizen, ist 
ein weiner verhaltnismaBig kurzstrohiger Bartweizen, dessen 
mittellange gedrungene Ahre sich nach oben keulenformig 
verdichtet. Hervorgegangen aus einer Kreuzung von braun
ahrigem Thein mit weinem Teverson zeichnet er sich durch 
Friihreife bei zugleich guter Bestockungsfahigkeit und durch 
rundes, voIles Korn bei guter Qualitat aus. Winter- und 
durchaus lagersicher eignet er sich vor allem flir kraftige 
Boden hervorragend, befriedigt aber auch auf mittleren Boden 
und in minderen J ahren vollkommen. 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung der Piattischen Gutsver
waltung, Loosdorf bei Mistelbach. 

i) Original Wieselburger Voralpen-Bart.weizon. Eine 
Ziichtung von Hofrat Pam mer. Weiterziichtung durch die 
Bundesanstalt flir Pflanzenbau und Samcnpriifung seit lH25. Er 
ist friihreif, lager- und winterfest, das Stroh fein und elastisch. 
Er eignet sich flir trbergangslagen und auch auf zur Trocken
he it neigenden Boden. 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung der Wirtschaftsverwal
tung des Bundesgestiites Wieselburg an der Erlauf. 

k) Original Wieselburger Manker Kolbenweizen, Zuch
tung wie vorstehend. Dieser Weizen ist ziemlich friihreif, lager-
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und winter fest und rostwiderstandsfiihig. Er eignet sich be
sonders gut auf besseren Weizenboden. 

BezugsqueUe: Saatgutzuchtung der Wirtschaftsverwal
tung des Bundesgestiites Wieselburg an der Erlanf. 

An dieser Saatgutzuchtung kommen auch vom Jahre 1928 
an folgende Weizen-Neuzuchtungen von Dr.. F. Dr a h 0 r a d 
der Bundesanstalt flir Pflanzenbau und Samenprufung zur 
Abgabe: 

a) Kreuzung v.on Marchfelder Weizen (Landsorte) mit 
Pammers Voralpenbartweizen, 

(3) Kreuzung von Marchfelder Weizen (Landsorte) mit 
Pammers Wieselburger Kolbenweizen, 

y) Pammer's Otterbacher Bartweizen mit Pammer"s 
Voralpenweizen, 

0) Italienischer Weizen mit Pammer's Voralpenweizen. 
I) Original Kadolzer Weizen ist ein begrannter, seher 

raschwuchsiger, winterfester und fruhreifer Weizen. Schon im 
Herbst entwickelt er sich aui1erst kraftig und ubersteht selbst 
sehr kalte und ungunstige Winter, ohne Schadon zu nehmen. 
1m Fruhjahr ist er dann mit seinem wohlausgebildeten '\Vur
zelsystem in der Lage, die Winterfeuchtigkeit rechtzeitig aus
zunutzen. Auch sein wei/eres Wachstum geht rasch von statten, 
er scho11t zeitlich und die Halmfliege (Chlorops), die bei spi:i
teren Weizen oft u nermenIichen Schaden anrichtet, kann ihm 
nichts anhaben. Er wird in den ersten Julitagen reif. Die 
trockene Sommerhitze, die meist anfangs Juli einsetzt, schadigt 
ihn nicht mehr. Er ist uberhaupt gegon Trockenheit aui1er
ordentHch widerstandsfahig. Auch an die Bodonnahrstoffe steUt 
er sehr geringe Anspruche und gedeiht auf den meisten Roggen
bOden. AUe diese Eigenschaften haben nicht nur aui1erorde:nt
lich hohe Ertrage zur Folge, sie bedingen vielmehr auch eine 
groi1e Ertragssicherheit. Original Kadolzer Winterweizen 
eignet sich daher ebenso flir gute WeizenbOden, wie auch flir 
leichtere Boden, wo er an Stelle des Roggens treten kann. 

BezugsqueUe: Saatgutzuchtung der Gntsverwaltung Low 
in Angern an der N ordbahn. 

m) Kirsche's Ungarweizen, ein Bartweizen, abstammend 
vom Banaterweizen, sehr winterfest, fruhreif mit glasigem Korn 
von sehr guter Backfiihigkeit. Eignung flir trockene ·Lagen, 
selbst auf leichteren Weizenboden. 

BezugsqueUe: VertJretung der Saatgutzllchtung Kirsch€i, 
Wien, VII. Neustiftgasse 15. 
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2. 1 nOb e I' 0 s tel' I' e i c h 

a) Original Achleitner rater Kolben Winter - Weizen 
(vgl. Abb. 30). Ziichtung von Hofrat Pam mer aus del' 

Landsorte des in 6sterreich zum Samenwechsel hochgeschiitzten 
SibpachzeIler Landweizens. Die seit dem Jahre 1908 fortge
setzte Individualauslese mit Formentrennung fUhrte zur Ziich
tung del' Stammform Nr. 6, die del' Ziichtung nunmehr zu
grunde gelegt wurde. Diese Reinzucht hat eine mittellange, 
von unten kriiftig aufbauende und nach oben sich miifiig ver
jiingende Ahre und zwar mit Dreikornigkeit im unteren 
Ahrenteil. Del' Halm ist fein, elast.isch und blau bereift. Die 
Sorte hat eine grofie Lager- und Winter£estigkeit, sowie ein 
vorziigliches Qualitiitskorn (sehr glasig). Sie ist mittelfriih und 
eignet sich fUr aIle besseren WeizenbOden Oberosterreichs. 
Sehr bewahrt hat sie sich zum Samenwechsel fUr die Ennstal
lagen und selbst hoher gelegenen Gebirgslagen Steiermarks. 

BezugsqueIle: Saatgutziichtung del' Gutsverwaltung Ach
leiten, Post Rohr. 

b) Original Otterbacher rater Bartweizen. Ziichtung von 
Hofrat Pam mer von 1908 bis 1920, von da ab Weiterziichtung 
durch die landw. Winterschule in Otterbach. Del' OUerbacher 
Weizen ist durch fortgesetzte Veredlungsauslese (Individual
zucht mit Stammbaumnachweis und Formentrennung) aus der 
Landsorte des Innviertler roten Bartweizens hervorgegangen. 
Die Ahre ist mittellang, etwas locker, die Sorte an und fUr 
sich ansprnchslos, ziemlich lagerfest und bei gnter Bodenbear
beitung und Diingung sind die Ertriige sehr befriedigend. 

Bezugsquelle: Saatgutziichtung Landesgut Otterbach bei 
Schiirding. 

c) Original Ritzelhofer rater Kolben Winterweizen. Ziich
tung von Hofrat Pam mer von 1908 bis 1920, von da ab Wei
terziichtung durch die Ackerbauschule Ritzelhof. Er ist ebenfalls 
eine aus dem SibpachzeIler ro(en Kolben ausgelesene rate Kol
benform. Del' Ritzelhofer Weizen eignet sich namontlir.h Z11m 

Samenwechsel in das Salzkammergllt und fUr die Lagen gegon 
die niederosterreichische Grenzo. 

BezugsqneIle: Saatgutziichtung del' Landesackerlmu
schule Ritzelhof. 

II. Landsorten des Winterweizens 
1. Rater Manker Kolbenweizen, in del' Voralpenlage von 

Niederosterreich (Umgebung von Mank). 
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2. Roter Bartweizen, in den Hiigellandgebieten des Vier
tels unter dem Manhartsberg (Oberhollabrunn, Laa a. d. Th.). 

3. Hornerboden Landweizen, ein stark bestockender 
Winterweizen im Hornerbecken des Waldviertels, der allem 
Anscheine nach dem Bau der Ahre aus einem bohmischen 
Wechselweizen stammt, der in dies em Gebiet nur als Wintel'
weizen weitergebaut wurde. 

4. Sibpachzeller roter Kolbenweizen, im Gebiete von 
Kremsmiinster in Oberosterreich. 

III. FremdUindische Sorten 
1m allgemeinen haben sich die Square-head-Weizen 

(Dickkopfweizen) wenig bewahrt. In jtingster Zeit sind allel'
dings mit einigen Sorten siiddeutscher Herkunft (Bayern) 
bessere Erfahrungen gemacht worden. Wir nennen vor allem: 

1. Bayer n k 0 n i g und . 
2. M a u ern e r Die k k 0 P f wei zen, von denen sic:h 

ganz besonders der erstere in den letzten J ahren in Karnten 
und auch in Steier mark gut bewahrt haben solI. Sie stell en je
doch hohe Ansprtiche an Boden und Kultur. 

Eine andere fremdlandische Sorte aus Frankreich, die 
sich in Trocken- und Ubergangslagen gut bewahrt hat, ist 

3. der Bon fer m i e r Win t e r wei zen. Er verlangt 
gute Boden und ist im Nachbau winterfester. Gute Nachbau
sorten erzeugt die Zuckerfabriksokonomie Briider Strakosch in 
Hohenau und die Deutsche Ackerbaugesellschaft in Probstdorf 
im Marchfelde. Die Sorte ist auch bereits in Hohenau und 
Probstdorf in Zucht genommen. Bemerkt wird, daE zum gut en 
Gedeihen dieses Weizens friihzeitiger Anbau notwendig ist. 

Sorten aus der Tschechoslowakei: 
4. D reg e r s S 0 m m e r- u n d Win t e r wei zen von 

del' Saatgutziichtung Nolc-Dreger in Chlumetz. 
5. P 0 s tel b erg e r vV i n t e r-, S 0 m m e r- un d 

Wee h s e 1 wei zen von der Saatgutziichtung der Aussiger 
Zuckerraffinerie-Okonomie-Pachtung Postelberg. 

Uber den Anbauwert dieser Sorten, die erst in den letz
ten J ahren versuchsweise gebaut wurden, liegen noch nicht 
geniigende Erfahrungen vor, urn ein abschlieEendes Urteil 
fallen zu konnen. 

Sommerweizensorten 
1. Or i gin a 1 W i e s e 1 bur g e r wei n e r K 0 1 ben 

So m mer wei zen. Ztichtung von. Hofrat Pam mer aus 
einer Landsorte del' Vol'alpenlage bei W olfpassing-Wieselburg. 
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Weiterzuchtung seit 1925 durch die Bundesanstalt fUr Pflan
zenbau und Samenprufung in Wien. Die Ahre ist kurz, pris
matisch, nach oben zu sich verjungend, zum Teil dreikol'nig. 
Das Stroh ist fein und elastisch, das Korn kurz, bauchig und 
von vorzuglicher Qualitat. 

Bezugsquelle: Saatgutzuchtung del' Wirtschaftsverwal
tung des Bundesgestiites Wieselburg a. d. Erlanf. 

2. Hirmer Sommerglasweizen. DelgefO-Saatgutstelle. 
Bezugsquelle: DelgefO, vVien II., Ober Donaustral1e 47. 

Kennzeichen del' jungen Pflanze 

Del' Keimling bildet drei Wurzelchen aus und die junge 
Pflanze geht grun auf. Sie hat ziemlich grol1e Blattohrchen, 
die jedoch den Stengel nicht umgreifen (vgl. Abb. 1). 

Anspruche an Boden und Klima 

Von den vier Hauptgetreideal'ten hat del' Weizen im 
Weltgetreidebau die gro11te Verbreitung. Bei uns in 6sterreich 
steht er als Winterung an zweiter Stelle. Von del' Gesamt
ackerflache werden rund 10·5% mit Weizen bebaut, wahrend 
auf Roggen 20% von diesel' Flache entfallen. Seine Hauptver
brei tung hat er bei uns im Marchfelde, im Wiener Becken und 
Tnllnerfeld, ferner im Oberhollabrnnner- und Laaer-Gebiet, je
doch wi I'd anch in den Alpenlandern vVeizen gebaut, nnd zwar 
geht er in Karnten an sudlichen Hangenbis ZlI 1200 m See
hohe und desgleichen in den sudlichen Tauerntalern. 

Del' Weizen macht grol1ere Anspruche an vVarme und 
er wird daher vorwiegend in den Ebenen, den Hugellands- und 
in den milden Vorgebirgslagen gebaut. In den hoheren Lagen 
kommt nul' noch vereinzelt del' Binkel- odeI' Igelweizen VOl'. 
Die Anspruche des Weizens an die Feuchtigkeit sind bedeu
tend grol1er als die des Roggens. Auch seine Bodenanspruche 
sind bedeutend grol1ere. Er fordert einen bindigeren Boden 
und gedeiht besonders gut anf kalkhaltigen, hllmosen Ton
lInd LehmbOden. Solche Biidcn bezeichnei man direkt als 
~Weizenboden erster Klasse. Weniger gut sind die kalten, 
zahen TonbMen und die leichten Lehm- nnd lehmigen Sand
boden. Doch ist immerhin bemerkenswert, dal1 einige ungerer 
einheimischcn Sorten selbst auf den verhiiJtnismal1ig leich
ten Boden des Marchfeldes bis zu 28 q Ertrag pro 1 1m geb0Jl, 
Hnd zwar bei vorzuglicher Qualitat. In nnserem Klima wer
den an den vVeizen grol1e Anspruche in bezug auf vVinter
festigkeit gestellt. Er ist am meisten empfindlich gegl'n stRrkc 
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Froste ohne Schnee und gegen die austrocknenden kalten 
Ostwinde. Aus diesen Griinden eignen sich daher fUr uns 
nicht die westlandischen, englischen und deutschen Sorten, die 
an ein mil des Klima gewohnt, auch eine geringere Winter
festigkeit haben und sp[ltreif sind. Der in Mitteldeutschland 
iiberwiegend gebaute Dickkopfweizen (Square head) hat sich 
bei uns gleichfalls gar nicht bewahrt und ebenso nicht die 
meisten deutschen Zuchtsorten. 

Vorfriichte 

Die beste V orfrucht ware fUr Weizen die Brache, doch 
kann dadurch der Ausfall einer J ahresernte nicht wett
gemacht werden. In erster Linie kommen daher dieselben 
V orfriichte wie fUr Roggen" also KIee, Mischling, Rap::; 
und Hiilsenfrtichte, aufierdem auch Lein in Betracht. Da ailer 
Weizen noch bedeutend spater gebaut werden kann, sind auch 
Kartoffel und selbst Mais, Riiben und Pferdebonnen gam; 
gute Vorfriichte. Als schlechteste V orfrucht gilt Getreide. Es 
sollen sich aber nach den jiingsten Erfahrungen manc:he 
Weizensorten in Bezug auf Vorfrucht sehr verschieden ver
halten und seibst nach Getreide (Gerste) sehr gut bewahr'~n. 
Auch in Bezug auf das Diingebediirfnis sind grofie Verschie
denheiten, die vielleicht darauf zuriickzufUhren sind, daJ) 
manche Weizensorten, lbesonders die kontinentalen Sorten, 
vermoge ihres zarten Halm- und Blattbaues und ihrer reich
licheren Bewurzelung, geniigsamer sind. Versuche in dieser 
Richtung konnen gewifi als sehr aktuell bezeichnet werden 
und sind fUr uns insoferne von vVichtigkeit, als sie vielleicht 
die Grundlagen schaffen konnen fUr einen erweiterten Wei zen
bau in Osterreich. (S. auch "Sortenwahl" - "V orziigliehe 
Qualitat des Kornes" - S. 48.) 

Diingung 

Hinsiehtlich der Diingung beansprueht der Weizen 
einen in guter Kraft stehenden Boden. Er verlangt 
namlieh leicht aufnehmbare Nahrstoffe. War die Vorfrucht 
ein Stickstoffsammler, so kann man sich die Stickstoffdiingung 
ersparen, sonst ist eine 801che nieht zu umgehen, schon zum 
Teil scnon daTum, weil hiedurch der Klebergehalt des Weiz.ens 
gesteigert und die Glasigkeit und damit die Backfiihigkeit be
gtinstigt wird. Die Stickstoffdiingung wird in Form von Chili
salpeter, Kalk- oder Leunasalpeter verabreicht und zwar ge
wohnlieh im Friihjahre in einer Menge von 80 bis 100 kg pn> 
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1 ha. Fiir die Phosphorsaurediingung gilt das gleiche wie fiir 
den Roggen. Wei zen ist auch fur eine Kalidiingung gewohn
lich sehr dankbar, weil er sich das Bodenkali weniger gut 
aneignen kann. Man verwondet daher 40%iges Kalisalz, und 
zwar gibt man davon etwa 150 bis 200 kg pro 1 ha. 

Anban 

Fiir den Anban braucht der Bodon nicht so gesetzt zu 
sein wie beim Roggen, im Gegenteil hat es Weizon sogar 
gerne, wenn er sich gleichzeitig mit dem Boden setzen 
kann. Sein Anbau in mafiiger Bodenfeuchtigkeit ist am 
besten, doch kann es auch bei vorgeschrittener J ahreszelt und 
auf schwer en Boden leicht notwendig werden, ihn selbst bei 
groEerer Bodenfeuchtigkeit hineinzubringen, was er immer
hin noch ganz gut vertragt. In der Anbauzeit folgt er gewohn
lich nach dem Roggen und er kann ganz gut noch in der 
zweiten Halfte Oktober und mitunter sogar noch spat.er mit 
Erfolg gebaut werden. Sehr spat gebauter Weizen kann noch 
unter der Scnneedecke keimen und da er sich im Herbst nicht 
so wie der Roggen unbedingt bestockt haben muE, sondern 
im Friihjahr noch nachbestockt, kann selbst noch so spat ge
bauter Weizen vorziigliche Ertrage liefern. Freilich ist im 
allgemeinen ein solcher Vorgang nicht empfehlenswert, weil 
es immerhin besser ist, wenn er gut bestockt in den Winter 
kommt, wodurch er denselben auch besser iiberdauert. Die 
Aussaat geschieht entweder mit der Hand breitwiirflg oder mit 
der Maschine in Reihon. Die Reihonsaat ist unter allen Um
standen vorzuziehen, schon deshalb, weil sie das Behacken 
des Weizens moglich macht, fiir welches der Wei zen mehr 
als jede andere Getreideart dankbar ist. Nur ist bei unseren 
klimatischen Verhaltnissen darauf zu sehen, daE die Be
hackung nur leicht vorgenommen wird, urn nicht eine iiber
mafiige Bestockung zu erzielen, die sich durch zu starke Nach
triebe und ungleichmafiige Reife auEert und auch ein Hinaus
schiobon der Ernte Zllr Folge haben kann. 

Die Saattiefe solI etwa 4 em betJ;agen. An Saatmenge 
rechnet man bei Breitsaat 180 bis 200 kg und bel Maschinsaat 
150 bis 170 kg pro 1 ha. Gutes Saatgut solI eine Reinheit von 
99% und eine Keimfahigkeit von 98% anfweisen. 

Pflege des Weizens 

Zeigt vor Beginn der Vegetation im Friihjahre der 
Weizen einen schwachen Stand und ist das Feld geniigend 

PanlIIler-RauIlinger, Getreidebau 11 
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abgetrocknet, so solI er unter allen Umstanden mit der Saal
egge womoglich kreuz und quer abgeeggt werden. Die hiebei 
entstandenen Verletzungen haben ein Austreiben von Adven
tivknospen zur Folge und auf diese -Weise konnen Weizen
felder, die schon zum Umackern verurteilt waren, noch zu 
einem normalen Ertrag gebracht werden. Diese Erscheinung 
beruht darauf, daE der Weizen zu den Quecken gehorf und 
daher urn so kraftiger wachst und urn so mehr Triebe bildet, 
je mehr er durch Abeggen zerrissen bezw. verletzt wird. Stellt 
sich bald nach dem Eggen Regen ein, so ist der Erfolg urn so 
vollkommener und sicherer. 

Er n t e 
Die Ernte des Weizens erfolgt in der Gelbreife. Er 

ist weniger stark dem Kornerausfall ausgesetzt. Da das Stroh 
auch eine geringere wasseraufsaugende Kraft besitzt, trocknet 
er auch leichter und rascher und bedarf auch ,einer weniger 
langen Nachreife am Felde. Frisch gedroschener Weizen 
liefert ein weniger backfahiges Mehl als solcher, der fangere 
Zeit am Schtittboden gelegen ist. Der durchschnittliche Ertrag 
von Winterweizen kann mit 20 bis 25 q pro 1 ha und einem 
Verhaltnis von Korn zu Stroh wie 1 : 2 angenommen werden. 
Der Winterweizen hat von allen Getreidearten das hochste 
Hektolitergewicht, welches zwischen 75 und 84 kg schwankt. 
Das Stroh eignet sich sehr gut als Pferdehacksel. 

Der Sommerweizen 
In den hoheren Lagen der Alpengebiete, wo der Winter

wei zen wegen der langeren Dauer der Schneedecke nicht mehr 
gedeiht, wird der Sommerweizen gebaut. In Winterweizen
lagen wird Sommerweizen nur dann gebaut, wenn der Winter
weizen sehr schlecht tiberwintert hat und umgebrochen wer
den muE. Die Korner des Sommerweizens sind kleiner als 
die des Winterweizens, daftir aber klebereicher, weshalb er 
eine ausgezeichnete Backfahigkeit besitzt. 

Die besten Vorfrtichte sind Hackfrtichte; sehr gut be
wahrt sich auch Klee ale. Vorfrucht. Der Ertrag des Sommer-
weizens steht dann dem des Winterweizens kaum nacho Er 
stellt etwas geringere Ansprtiche an den Boden als der Win
terweizen, jedoch verlangt er leicht aufnehmbare Nahrstoffe, 
weshalb man von den Dtingemitteln vorteilhaft die leicht auf-
nehmbaren Stickstoffdtinger und Superphosphat anwendet. 
vVird Sommerweizen nach zugrundegegangenem Winterweizen 
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gebaut, so mufi ersterer seicht gestiirzt werden, damit man das 
erforderliche Saatbeet bekommt. Sonst wird jede Friih~ahrs
ackerung vermieden. Del' Anbau erfolgt so friih als moglich. 
Er wird enger gedrillt als Winterweizen, wei 1 er sich nicht so 
gut bestockt. Trotz del' kleineren Korner ist es gut, das Saat
quantum etwas grofier als beim Winterweizen zu nehmen. 
Haufig leidet er sehr unter Krustenbildnng, Hederich nnd del' 
Weizenhalmfliege. Sommerweizen darf nicht zu spat geschnit
ten werden, weil er mehr als Winterweizen dem Kornerans
fall ausgesetzt ist. Die Ertrage an Korner und Stroh sind ent
sprechend geringer als beim Winterweizen. 

Der Spelz oder Dinkel (Triticum spelta) 
Del' Spelz ist die altere Kulturform des Weizens. Del' 

Anbau desselben beschrankt sich in Osterreich auf TIrol und 
Vorarlberg, und zwar auf Lagen, wo del' Weizen infolge del' 
leichteren BOden nicht mehr so gut gedeiht. Das Festhalten 
an den Spelz diirfte abel' auch in den Gebirgslagen auf seine 
grofie Lagerfestigkeit, seiner grofien Widerstandsfahigkeit 
gegen Rost- und Brandbefall und den Umstand, dafi er in den 
feuchten Gebirgslagen sofort nach dem Schnitt das Einflihren 
gestattet, zuriickzufiihren sein. Beim Spelz unterscheidet man 
einen Winter- und einen Sommerspelz. V orwiegend wird je
doch del' Winterspelz gebaut. 

An Sort en werden gebaut: 
Del' rote und weifie Winterspelz, dann del' rote Tiroler 

Spelz, ein friihreifender Winterkolbenspelz, del' als del' er
tragreichste gilt, endlich del' weifiahrige Winterschlegeldinkel 
undo del' weifie begrannte Sommerspelz. 

Die Saatzeit solI nach alter Bauernregel flir den Winter
spelz um Michaelis (29. September) stattfinden; um diese Zeit 
sind auch Schadigungen durch Frostlagen geringer als bei zu 
fruher Saat. Sommerspeir. tallt del' Saatzeit nach mit den 
iibrigen Sommergetreidearten zusammen. Die Aussaatmenge 
beiragt bei Breitsaat etwa 220 bis 240 kg, bei Drillsaat 120 
bis 180 kg Vesen pro 1 ha. Das Aussaen von Vesen ist dem 
del' Kerne vorzuziehen, weil die Keimlinge auf d'en Gerbgan· 
gen del' Miihien sehr Ieicht Ieiden. 

Beim Drusch erhalt man eigentlich die von del' Spindel 
abspringenden Ahrchon, Veson genannt, die das dreikantige 
Rom onthalten. VOl' dem Vermahien mussen die Vesen erst 

11* 
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gegerbt werden, urn die Korner von den Spelzen zu befreien, 
wofii}; die M iihlen, welche Spelz vermahlen, eingerichtet sind. 
Aus den Vesen erhalt man etwa 65 bis 70% reine K6rner 

zu 1 zu 2 

Abb. 31. Links: TYllUS der zweizeiIigen nickenden Gerste 
Tschermaks Hanna·Kargyn. - Rechts: Typus der zwei

zeiligen aufrechten Gerste. Tiroler Acheutalergerste 

oder Vesenkerne. Der Spelz liefert ein weniger schmackhaftes 
Brot als der Wei zen. 

Andere Spelzweizen sind noch der Emmer oder auch 
Zweikorn genannt und das EinKorn, wovon der erstere haupt·· 
sachlich Sommerfrucht, der letztere hingegen iiberwiegend 
Winterfrucht ist. Ihr Anbau ist aber fUr uns ohne Bedeutung. 
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Die Gerste (Hordeum sativum) 
Die Gerste wird ftir die alteste Kulturpflanze der WeIt 

gehalten. Ais ihre Heimat gilt Persien, Mesopotamien, Kau
kasien, Arabien und neuestens auch Nordamerika. Sie stammt 
von del" Wildgerste (Hordeum 
spontaneum) ab, deren Spin
del gebrechlich ist. Sicher gilt 
sie als die Stammpflanze der 
zweizeiligen nickenden Gerste. 

Ftir unsere Verhaltnisse 
kommen von dpn Kulturger
sten folgende Arten in Be
tracht: 

a) Die nick en de zwei
zeilige Gerste (Hordeum disti
churn nutans). 

b) Die aufrechte zwei
zeilige Gerste (Hordeum disti
chum erectum). 

c) Die gemeine oder vier-. 
zeilige Gerste Hordeum vul
gare oder tetrastichum). 

d) die sechszeilige Gerste 
(Hordeum hexastichum). 

Den Typus der nickenden· 
Gerste (zu 1) und der auf
rechten Gerste (zu 2), dann 
der vierzeiligen Gerste, zeigen 
die Abbildungen 31 und 32. 

Die Gerste wird bei uns 
hauptsachlich als Sommer
frucht gebaut und zwar in 
erster Linie die nickende, auch 
N utansgel'ste genannt, die sich 
durch eine lange, gleich
mal1ig bl'eite, lockere Ahre 

Abb. 32 .. Typus der vierzeiligen Gerste. 
auszeichnet, welche zur Zeit Tauerngerste der Guttmannschen Alpwirt-
der Reife gegen den Boden sehaft Streehhol-Rottenmann 

zu nickt. 
Weniger haufig wird die aufrechte oder Imperialgerste 

gebaut, die eine dichtere, auch zur Zeit der Reife, aufrecht
stehende Ahre und im allgemeinen ein lagerfesteres Stroh 
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besitzt. Diese Imperialgerste stellt jedoch hohere Anspriiche an 
den Wassergehalt des Bodens. 

Als Sommer- und Wintergerste wird auch die gemeine 
oder vierzeilige Gerste gebaut, wahrend die sechszeilige 
Gerste ausschlielUich als Wintergerste in Frage kommt. 

Au£erdem wird auch in neuerer Zeit die durch Zuchtung 
geschaffene zweizeilige vVintergerste gebaut. 

Bei Gerste erfolgt die Befruchtung durch Selbstbestau
bung, Fremdbestaubung kommt nur selten vor. 

Sommergersten-Sorten 

I. InHindische Ziichtungen 

1. In Niederosterreich: 

a) Original Hanna Pedigreegerste, eingetragen in 
das Zuchtbuch der Gesellschaft fur Pflanzenzuchtung (Z) 
in Wien (s. Abb. 33). Ziichtung von Dr. v. Pro s k 0 wet z 
an der osterr. Zuchtstelle der Zuckerfabriksokonomie in 
Durnkrut. Aus der mahrischen Landsorte der Hannagerste 
hervorgegangen, ist sie sehr fruhreif, nick end mit mitt ell anger 
Ahre, feinem aber etwas leicht lagernden Halm. Sie eignet sich 
flir sehr gute Gerstenlagen (ZuckerrubenbOden), liefert ein 
vorzugliches Qualitatskorn flir Brauzweoke. Besonders -ge
eignet zum Samenwechsel flir Braugerstelagen in Nieder
osterreich. Diese Gerste bildet zumeist die Ausgangssorte von 
niederosterreichischen Zuehtsorten (zum Beispiel, LoosdorfEir 
Gersten) und aueh eine wichtige Sorte flir viele Kreuzungs
zuchten von Prof. T s c her m a k. 

Bezugsquelle: Saatgutzuchtung der Durnkruter Zucker
fabriksokonomie in Durnkrut N.-Osterr. 

b) Tschermaks Hanna mal Kargyngerste, eingetragen in 
das Zuchtbuch der osterr. Gesellschaft flir Pflanzenzuchtung 
(Z), vgl. Abb. 21 und 31. Sie ist eine fruhreife, nickende, 
s e h r I age r f est e Gerste mit kraftigen Ahren und vorzug
lichem Qualitatskorn. Sie eignet sich flir die meisten Gersten
lagen, selbst flir die leichteren Gerstenboden und liefert eine 
ausgezeichnete Brauware. 

c) Original 1'schermaks Hanna mal Hannchengerste, 
eine Qualitatsgerste flir gute Gerstenboden. 

d) Original Tschermaks Hanna mal Chevalliergerste, 
gleichfalls eine QualiUitsgerste flir gute Gerstenlagen. 
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Bezugsquelle: Fur die Sorten b, c, d: Deutsche Acker
baugesellschaft in Probsfdorf (Marchfeld). 

e) Original Loosdorfer Fruhgerste "Zaya", eingetragen 
in das Zuchtbuch 
der Gesellschaft fUr 
Pflanzenzuchtung 

(Z). Zuchtung yom 
Gutsdirektor 

Schreyvogel aus 
der Hannagerste. Sie 
eignet sich fUr alle 
gutcn Gerstenbodcn, 
bestockt sich gut, 
bildet elastische 
Halme und eine 
gleich breite, mittel
lange Ahre mit 
sperrig stehenden, 
rundlichen Kornern, 
die eine feine ge
luauselte Spelze und 
eine zarte Granne 
ausbilden. N ach dem 
Schossen, das nor
malerweise Anfang 
Juni erfolgt, . er
scheint die Granne 
dunkelviolett. Die 
Gerste nickt erst in 
der V ollreife und 
ist gegen Stallbbrand 
dnrch fruhzeitiges 
Bluhen wahrend des 
Ausschossens gc
schutzt. Das Korn, 
sehr stickstoffarm 
und starkemehlreich, 

Abh. 33. Orig. Proskowetz Hanna Pedigreegerste 
(Gleichmallige Hahn- und Ahrcncntwicklung) 

liefert eine allsgezeichnetc Brauware. 
Bezugsquelle: Saatgutzlichtung der Piattischen Guts

verwaltung in Loosdorf bei Mistelbach. 
f) Original Loosdorfer Friihgerste "Laa". Sie hat eine 

robnstere Form als die Zaya, besitzt grofiere Widerstands-
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fahigkeit gegen ungtinstige Witterungseinfltisse und maeht 
gering ere Ansprtiche an den Boden. Sie eignet sich ganz beson
ders flir die leichteren GerstenbOden und ist gleichfalls eine 
vorztigliche Braugerste. 

BezugsqueIle: Saatgutzuchtung der Piattischen Gutsver
waltung Loosdorf bei Mistelbach. 

g) Original Pammer's Vollkorngerste. Ztichtung von 
Hofrat Pam mer aus del' Kneifelger'ste. Eine frtihreife, ziemlich 
kurze, kraftige, nickende, lagerfeste Gerste mit vollem, aber 
etwas grobspelzigem Korn. Diese Gerste eignet sich in erster 
Linie als Futtergerste in Ubergangslagen und selbst in Wald
und Gebirgslagen. Sie bewahrt sich auch in Gebirgslagen als 
Uberfrucht wegen ihrer Lagerfestigkeit bei Anlage von 
Wechselwiesen und kann in einen solchen FaIle wegen ihreJr 
Frtihreife selbst zur Kornergewinnung verwendet werden. 

Bezugsquellen: Gut Oser bei St. Polten, Saatgutztichtung 
Zuckerfabrik Brtider Strakosch in Hohenau, (Vermehrungs
stelle Gutsverwaltung Raffelhof bei Wullersdorf) und Wachter,· 
sche Gutsinhabung in Leopoldsdorf bei Hennersdorf. 

h) Original Immendorfer Carolus-Gerste. Weiterztich
tung aus Pammers' Vollkorngerste durch die Bundesanstalt. 
fUr Pflanzenbau und Samenprtifung. Eigenschaften und Eig
nung wie bei g). 

BezugsqueIle: Saatgutztichtung Freudenthal'sche Guts
inhabung Immendorf, Bezirk Oberhollabrunn. 

2. I nOb e r 0 s tel' rei c h 

a) Original Otterbacher Gerste. Ztichtung von Hofrat 
Pam mer. Von 1920 an Weiterzucht durch die landwirtschal't
liche Winterschule in Oiterbach. Diese durch Veredlungsaus
lese aus einer im Jahre 1911 in Otterbach versuchsweise ge
bauten Bohmerwaldgerste hervorgegangene Sorte, hat sich 
allen anderen Ztichtungen von oberosterreichischer Herkunft 
tiberlegen gezeigt. lnfolge ihrer hohcn Ertrage bei vorztiglicher 
Qualitat des Kornes verhreitete sie sich in Oberosterreich 
sehr stark und hat sich auch im Konkurrenzkampfe den nach 
Oberosterreich eingeftihrten bayrischen Gerstensortcn alls 
tiberlegen erwiesen. 

Bezugsquelle: Saatgutztichtung des Landesgutes Otter
bach bei Schiirding. 

3. I n Til' 0 I 
a) Original Achentaler Gerste, vergleiche Abbildung 31 

rechts. ZUchtung des Pflanzenban-lnspektors lng. Mar c hal 
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aus del' Landsorte des Aehentales. Es ist dies eine Imperial
gerste mit mittellangem, diehtem Ahrenbau, groUen, voUen 
Korn und kriHtigen, lagerfesten Ralm. Sie ist ziemlieh Iruh
reif nnd eignet sieh selbst fill' hohe Lagen in den Alpen. 

Bezugsquelle: Landesaekerbausehnle Rotholz bei J enbaeh. 

Landsorten 

Als Landsorten genieUen einen Ruf: 

1. Die Eggerdingergerste in Oberosterreieh (Sehiirdinger 
Bezirk) . 

2. Die Lungauer-Gerste (Tamsweg-Mauterndorf). 

3. Die vierzeilige Tauerrtgerste, Gutmann'sehe Alpen
wirtschaft in Strechhof bei Rottenmann, Steiermark. 

Wintergersten 

a) Original Tschermaks zweizeilige Wintergerste. Diese 
Wintergerste bewahrt sich in vielen Lagen sehr gut. Infolge 
ihrer etwas spateren Reifezeit, die fast mit jener des Roggens 
zusammenfallt, geht mancher betriebswirtschaftliche V orteil 
des Wintergerstenbaues verloren. Von den Wintergersten ist 
sie jedoch die einzige, die als Braugerste verwendei werden 
kann. 

Bezugsquelle: Deutsche Ackerbaugesellschaft in Probst
dorf, Marchfeld. 

b) Original Immendorfer Rarriet-vVintergerste. Weiter
zuchtung aus del' Friedriehswerter sechszeiligen Wintergerste. 

Bezugsquelle: ,Gutsverwaltung Immendorf, (Bezirk 
Oberhollabrunn) . 

II. Fremdliindische Sorten 

a) So m mer gel'S ten 

Man kann im allgcmeinen sagen, dun mit den fl'cmrl
landischen Sorten bei nns keine dauernden Erfolge erzielt 
wurden und daU sieh un sere heimisehen Zuehtsorten weitans 
bessel' bewahren. Von fremdlandischen Sort en, rleren Anbau 
schon nach kurzer Zeit anfgegeben wurrle, mochten wir nul' 
erwahnen: Chevallier-Gerste, Frankengerste, A c k e I' man n's 
Danubia und Bavaria, S val 0 f's Rannchcngerste, No I c 
Allerfruheste, Goldthorpegerste, S val 0 f's Svanhals- und 
Primnsgerste. 
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b) Wintergersten 

Friedrichswerther VVintergerste. Diese Sorte eignet sich 
flir unsere Verhaltnisse sehr gut; sie ist winterfest und 
ertragreich. 

Kennzeichen der jungen Pflanze 
Der Keimling des Gerstenkornes entwickelt flinf his 

acht Keimwurzeln. Die junge Saat geht grtinlich-gelb auf und 
das junge Pflanzchen ist leicht an den grofien, den Stengel 
tibergreifenden, sichelformigen Blattohrchen zu erkennen. 
D:s Blatthiiutchen fehlt (vgl. Abb. 1). 

Anspriiche an Klima, Boden und Diingung 

Die Gerste liebt ein mildes, nicht zu feuchtes Klima und 
wahrend der Reife- und Erntezeit trockene Witterung. Die 
hochsten Ertrage liefert sie auf sogenannten geborenen Rtiben
bOden, das sind tiefgrtindige, milde, humose Lehmboden mit 
etwas Kalkgehalt. Sie gedeiht aber auch auf schwereren und 
leichteren Boden, jedoch sind ausgesprochen schwere und aus
gesprochen leichfe Boden flir die Gerstenkultur ganz unge
eignet. Handelt es sich nicht um Braugerste, sondern um Futter
gerste, so kann sie aucn in feuchteren Lagen gebaut werden 
und hat auch flir diesen Zweck in den Alpenlandern eine 
gri:i.llere Verbreitung gefunden. Von der Gesamt-Ackerflache 
nimmt sie in bsterreich etwa 7·5% ein, so dafi sie von den 
vier Hauptgetreidearten hinsichtlich des Umfanges ihres An
baues an letzter Stelle steht. Dennoch aber spieIt der Gersten
bau, namentlich der Bra u g e r s ten ban, eine bedeutende 
Rolle und die osterreichischen Gerstensorten haben wegen 
ihrer Feinheit und ausgezeichneten Qualitat einen Ruf, der 
weit tiber die Grenzen des Staates hinausgeht. 

Der Anbau solI so frtihzeitig als moglich geschehen, weil 
die Ausntitzung der Winterfeuchtigkeit flir die Gerste beson
ders wichtig ist. Nimmt sie doch schon in den ersten vier 
Wochen 20% ihrer Trockensubstanz und 40 bis 60% aller 
mineralischen Nahrstoffe auf. Aus diesem Grunde mufi auch 
jede Ackerung im Frtihjahre vermieden werden und es gentigt 
meistens ein Abschleifen oder Abeggen der Felder vor dem 
Anbau. Sie verlangt unbedingt einen unkrautfreien, fein 
bearbeiteten Acker und gedeiht am besten nach Hackfrtichien, 
insbesonders nach Rube und Kartoffel. Die besten Gersten 
und auch die hochsten Brtrage werden in Zuckerrubenwirt-
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schaften erzielt. Ais Futtergerste kann sie auch nach Roggen 
oder vVeizen gebaut werden. 

In Gebirgslagen wird auf besseren Boden die Imperial
gerste wegen ihrer grOfieren Lagerfestigkeit und auf. weniger 
guten Boden die vierzeilige Sommergerste wegen ihrer gerin
gen Anspriiche vorgezogen. 

Die Diingung hangt wesentlich von der V orfrucht und 
deren Diingung abo Folgt die Gerste nach einer mit Stallmist 
gediingten Hackfrucht, was bei Braugerstenkultur wohl 
meistens der Fall ist, so kann die Stickstoffdiingung ganz 
entfallen, weil durch iibermafiige Stickstoffdiingung einerseits 
Lagerung erfolgt, andererseits del' Proteingehalt del' Korner 
erhoht wird. N amentlich in trockenen J ahren wirkt Stickstoff
diingung besonders erhohend auf den Proteingehalt. Eine 
Diingung mit Superphosphat wird fast immer zweckmafiig sein. 
Die Hohe diesel' Diingung hangt gleichfalls von del' Diingung 
zur vorherigen Pflanze ab und wird nach gediingten Hack
friichten etwa 1;2 so stark zu bemessen sein, als nach Pflanzen, 
die nicht in Stallmistdiingung gestanden sind. Von den kiinst
lichen Stickstoffdiingemittel wird das schwefelsaure Ammoniak 
deshalb vorgezogen, weil es nicht so rasch von der Gerste 
anfgenommen werden kann und daher weniger leicht eiwei£
erhohond auf die Korner wirkt. Ubrigens konnen auch bei 
mafiiger Verwondnng von Chilisalpet.er, Kalk- und Leunasal
peter bedeutende Ertragssteigerllngen erwirkt werdon und zwar 
ohne Brhohung des Eiweil1gehaltes, wie dies eine grol1e Zahl 
von Versuchen, ausgefiihrt vom Verein zur Forderung des 
Versuchswesens in Osterreich, damais in Bezug auf ChilisaI
peter dargetan haben. Unter den osterreichischen Verhlilt
nissen hat sich eine Diingung mit Kali in verhaltnismal1ig 
wenigen Fallen bewa.hrt und in noch weniger von diesen 
Fallon war sie rent abel. Es hat sich ferner gezeigt, dan die 
Qualitlit der Gersle durch Kalidiingung nur dann verbessert 
wird, wenn gleichzeitig aueh der Ertrag durch die Kalidiingung 
erhtiht wird. 

Die Saat 
Nach der Aussaat, die mit der Drillsamaschine erfolgt, 

ist bei trockener vViUerung unbedingt anzuwalzen. J edoch soll 
die Wirkung der WaIze, sobald die Gerste aufgegangen ist, 
durch leichtes Eggen wieder nnschadlieh gemacht werden. Zu 
diinne Saat ist bei der Gerste besonders verwerflich, denn es 
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ist im Interesse einer· sehr gleichmafiigen Reife erwtinscht, dall 
sie sich nicht zu stark bestockt. Stark bestockte Pflanzen 
treiben leicht NachscholUinge, die dann ungleich reifen, womit 
ein groBerer Kornerausfall del' ohnehin lockeren Gerstenahre 
in Verbindung steht; aueh ist del' Wasserbedarf solcher Pflan
zen ein erhohter. 

Handelt es sich um Braugerstenbau, so ist die Einsaat 
von Klee in die Gerste absolut zu vermeiden, wei! einerseits 
durch die stickstoffsammelnde Tatigkeit des Klees leieht del' 
Proteingehalt del' Korner erhoht werden kann und andereI'
seits das Trocknen del' Gerste bei del' Reife bedeutend ver
zogert wtirde. Letzteres ist del' Hauptnachteil, weil durch diese 
Verzogerung die Qualitat del' Gerste bei eintretendem Regen 
leicht Schaden leiden kann. 

Die Ernte 
Die rascheste Erntemethode ist die beste. Aus dies em 

Grunde solI auch del' Schnitt bei del' Gerste nicht in del' 
Gelbreife, sondern in del' V ollreife vorgenommen werd'~n. 
Dadureh wi I'd erreicht, daB sie bei schonem Erntewetter sohI' 
bald naeh dem Schnitt auch eingefUhrt werden kann und damit 
die Gofahr des Beregnetwerdens geringer wird. 

In den letzten 20 Jahren hat auch del' Anbau del' Winter
gerste betrachtlich zugenommen. Sie eignet sich allerding8 
mehr ftir milde Lagen und weist bei frtihzeitigem Anbau, 
wodurch sie sich entspreehend bestockt und kraftig in den 
Winter kommt, auch eine entsprechende Winterfestigkeit auf. 

Die Wintergerste kann mit Ausnahme del' zweizeiligen 
T s c her m a k's Wintergerste (s. bei Sorten) nul' als Futter
gerste verwendet werden. Betriebswirtschaftlich ist sie von 
groBer Bedeutung und sollte eine weitaus groBere Verbrei· 
tung finden. Ihr Anbau hat womoglich noch Ende August 
zu erfolgen, wobei ftir eine nieht zu feine Feldvorbereitung 
zu sorgen isi. 

Die Hauptvorteile des Wintergerstenbaues liegen in del' 
gleichmiiBigeren Verteilung del' Hand- und Gespannsarbeit, in 
del' frtihzeitigen Bargeldeinnahme, weil die Wintergerste in 
besseren Lagen schon um den 20. Juni herum gemaht werden 
kann und erfahrungsgemaB allgemein VOl' del' Ernte :Lm 
Wirtsehaftsbetrieb die gronte Geldknappheit herrscht. Abel' 
auch als auBel'st frtihzeitiges Mastfuttermittel fUr Schweine 
zu einer Zeit, wo meistens die anderen V orrate zu Ende 
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sind und ebenso die friihzeitige Gewinnung von Stroh sind 
haufig aunerst erwiinscht. Dabei mun besonders hervorge
hoben werden, dan die Wintergerste wesentlich hohere Ertrage 
an Korner und an Stroh liefert, als die Sommergerste. 

Endlich ist es in vielen Lagen infolge des U mstandes; 
dan die Wintergerste das Feld so friihzeitig raumt, noch sehr 
leicht moglich, mit Erfolg eine Stoppelfrucht, zum Beispiel 
Griinmais, Hirse, Buchweizen, Mohar etc. zu bauen. Als Vor
frucht kommen fUr Wintergerste vornehmlich Erbse, Misch
ling, Klee, Griinmais und Friihkartoffel in Betracht. 

Die Gerste liefert im Mittel pro 1 ha 20 q Korner, doch 
steigt der Ertrag in sehr geeigneten Lagen nicht selten auf 
30 q und selbst dariiber. Das Verhaltnis von Korn zu Stroh 
ist wie 1 : 1112. 1st das Stroh gut eingebracht, so hat es von 
allen Halmfriichten den meisten Futterwert. Das Hektoliter
gewicht der zweizeiligen Gerste betragt durchschnittlich 65 kg, 
doeh sehwankt es von 58 bis 78 kg. 

Eigenschaften, die an eine vorzUgliche 
Braugerste gestellt werden mUssen 

Eigenschaften, die sich auf Grund von Untersuchungen 
ergeben 

Die B esc h a f fen h e i t des M e h I k 0 r per s. 
Schneidet man ein Gerstenkorn in der Mitte durch, so soll es 
eine vollstandig mehlige Beschaffenheit aufweisen. Glasige 
Gersten wei sen in der Regel auf mindere Qualitiit hin. Man 
unterscheidet diesbezuglich eine eehte und eine falsche 
Glasigkeit. 

Zur Feststellung der tatsachlichen Mehligkeit werden 
zweimal 100 Gerstenkorner mittels eines eigenen Schneide
apparates, Far ina tom genannt, durchsehnitten und der 
Prozentsatz an mehligen und glasigen Kornern festgestellt. 

Urn nun die echte Glasigkeit feststellen zu konnen, wer
den ebenfalls zweimal 100 Gerstenkorner 24 Stunden lang im 
Wasser geweicht, hierauf getrocknet und abermals mittels des 
Farinatoms durchschnitten. AIle Korner, die falsche Glasigkeit 
hatten, sind nunmehr in mehlige verwandelt. Korner, die jetzt 
noeh Glasigkeit aufweisen, besitzen echte Glasigkeit. Gersten
kiirner mit falscher Glasigkeit sind den mehligen gleichzu-
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halten. J e geringer der Prozentsatz an echten glasigen Kornern, 
desto besser ist die Gerste. 

Die K e i m f a h i g k e i't. Diese wird mittels Keim
apparaten, wie es 8010he eine ganze Reihe gibt, zum 
Beispiel der Liebenberg'sche der Weinzierl'sche, der 
Keimapparat von Nobbe, Schonstein etc., festgestellt. Die 
einfachste Keimvorrichtung besteht aus einem mehrfach 
zusammengelegten, gut en Loschpapier, welches Mters 
leicht befeuchtet wird. Ein mehrstundiges V orquellen der 
Korner im Wasser ist vorteilhaft, urn ein rasches und sicheres 
Resultat zu erzielen. Gute Braugerste solI eine Keimfiihigkeiit 
von 99% aufweisen. Fur den Malzprozefi ist es aber auch 
wichtig, dafi die Gerste eine grofie Keimungsenergie aufweist, 
das heim, dafi sie innerhalb kurzer Zeit keimt. Man bezeichnet 
diese Eigenschaft neuestens auch als Triebkraft. Von vor
zuglicher Braugerste wird verlangt, dafi sie in zwei Tagen 
90 Keimlinge ausgebildet hat. 

G r 0 fi e, G 1 e i c h m a fi i g k e i t des K 0 r n e s u 1Il d 
V 0 11 k 0 r n i g k e it. Je vollkorniger und gleichmafiiger die 
Gerste ist, desto regelmaJ1iger und gleiohma11iger verlauft der 
Malzprozefi. Der Prozentsatz an gleichmafiigen Kornern wird 
durch eigene Schlitzsiebe festgestellt. Zur genauen Bestimmung 
der Kornergleichmafiigkeit hat Prof. E. F r e u d I an der land
wirtschaftlichen Hochschule in Tetschen-Liebwerd ein eigenes 
Mefigerat konstruiert. 

D asH e k t 0 1 i t erg e w i c h t. Dieses schwankt zwi
schen 66 und 74 kg. Gerste unter 66 kg gilt als minder. Wenn 
auch das Hektolitergewicht in der neueren Zeit nicht besonderl3 
hoch gewertet wird, so lam es doch immerhin einen gewissen 
Schlufi auf die Gute der Ware zu. 

D a s a b sol ute 0 de r 1000-K 0 r n g e w i c h t. Dieses 
ergibt die eigentliche Schwere des Kornes. Das 1000-Kornge
wicht wird rasch auf eigens konstruierten Zeigerwagen, zum 
Beispiel auf jener von Pam mer und F r e u d I, festgestellt. Es 
schwankt im allgemeinon zwischen 34 und 48 g und ist selbst
verstandlich umso besser, je hoher es ist. Besonders gute 
Ware vereinigt hohes Hektolitergewicht mit hohem absoluten 
Gewicht. 

Ji) e r Was s erg e h a I t. Der niedrige Wassergehalt der 
osterreichischen Gerstensorten wird im Auslande besonders 
geruhmt. Er weist meistens nur 12 bis 13 % auf. Der niedrige 
Wassergehalt bedingt langere Haltbarkeit der Gerste. Er hangt 
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ursachlich zusammen mit der Fruhreife der Gerste in unseren 
kontinentalen Lagen. 

D e r Pro t e i n g e hal t. Er wird durch die 8tickstoff
analyse festgestellt und solI bei vorzuglicher Braugerste 
zwischen 8 und hochstens 12% schwanken. Gersten, die 13 
oder gar 14% aufweisen, gelten schon als minder. Durch 
hohen Proteingehalt wird der Malzproze£ erschwert und dem 
Biere ein unangenehmer Geschmack erteilt. Die Hohe des 
Proteingehaltes der Gerste hangt von der betreffenden Gegend, 
von der Dungung nnd auch von der 80rte abo Wegen des 
geringen Proteingehaltes nehmen· die 0 s t err e i chi s c hen 
8 art e n einen her v 0 r rag end en Rang ein. 

D e r 8 tar k e, 0 d erE x t r a k t g e hal t. Der ExtraKt 
ist eigentlich der wichtigste Bestandteil zur Biererzeugung. 
Er solI 70 bis 80% betragen. Da die diesbezuglichen Unter
suchungen umstandlich sind, wird grontenteils aus der Hohe 
des Proteingehaltes ein 8chlu£ auf die Hohe des Extraktes 
gezogcn. 

Eigenschaften, die man durch Beurteilung 
feststellen 'kann 

Die Far b e. Die osterreichischen Gersten zeichnen 
sich durch eine besonders hellgelbe Farbung aus. 1st die 
Gerste beregnet oder hat sie gelagert, so geht diese schone 
Farbe verloren. Sie wird dunkelgelb, mitunter sogar braun
lich. Der Brauer zieht selbslWerstandlich die schone, hellgelbe 
Farbe vor, weil sie auf gutes Erntewetter schlie£en liint. Es 
ist aber nicht berechtigt, weniger schonrarbige Gerste 
ungunstig zu beurteilen, vorausgesetzt, dan die Keimfahigkeit 
eine normale ist. 

D erG 1 a n Z. Schoner samtartiger Glanz ist ein Beweis 
dafUr, dan .die Gerste frisch, dunnspelzig, gut ausgereift und 
unter gunstigen Witterungsverhaltnissen geerntet wurde, 
ferner einen guten Mehlkorper besitzt. 1st sie jedoch glanzlos, 
so lii£t sie sich schwer vermalzen und kann auch schon 
uberjiihrig sein. 

D erG e r u c h. Einwandfreie Gerste hat einen sehr 
angenehmen, sogenannten gesunden Geruch. Dumpfer Geruch 
ist fUr Braugerste schlecht und hat seine Ursachen entweder 
in schlechtem Erntewetter oder in unzweckma£iger Aufbe
wahrung und Behandlung. Der Preis von dump fer Gerste, 
wenn sie uberhaupt von Brauereien angenommell wird, ist 
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erheblich niederer. Am Felde ausgewachsene Gerste ist jedoch 
flir Brauereizwecke giinzlich ungeeignet. 

D e r S pel zen ant e i 1. J e feinschaliger, desto gerin
ger ist der Spelzenantei1. Feine Querrunzeln an der Bauch
seite und den Ruckenspelzen des Gerstenkornes lassen einen 
sicneren Schlu£ auf geringen Spelzenanteil zu. (Feinspelzig-
keit.) Er solI nm 8 bisl0% betragon. 

Verunreinigungen und verletzte Korner. 
Verunreinigungen in der Gerste, das sind also Unkrauter, 
Bruchkorner etc. durfen hochstens 0·5 % betragen. Enthiilt sie 
einen gro£eren Prozentsatz von Verunreinigung, so wird hie·· 
durch dor Preis gedruckt, weil ein N achputzen notwendlg 
wird, was einerseits mit Auslagen verbunden ist und anderer·· 
~eits einen entsprechenden Abfall zur Folge hat. 

Ganz besonders geflirchtet sind die Druschverlefzungen 
der Gerste, namentlich, wenn sie im Entgranner so scharf 
entgrannt wurden, dan schon Teile von der Spitze der Gerste 
ab- oder angeschlagen sind. Es geschieht dies bei manchen 
Landwirten, urn die Gerste vollkorniger erseheinen zu lassen. 
Fur den Malzproze£ bilden jedoeh derartige Verletzungen eine 
gro£e Gefahr, weil solehe Korner mangelhaft keimen und 
au£erdem der Schimmelpilzbefall, der gleiehzeitig der gefiihr
lichste Feind auf der Malztenne ist, gefordert wird. 

Zur Feststellung der Gute von Gersten auf Ausstellungen 
besteht ein eigenes Wi;~ner Bonitierungssystem, das nach-
stehend folgt: 

D a s Wiener Bontierungssystem 

Aufierlich 

G1eich- I Feinheit der Gesam!- I Punk!-Farbe miilligkeit der Kornerform Spelzen eindruck zahl Korner 

besonders fein 6 

sehr fein 5 

vorzuglich vorztiglich fein 4 

sehr gut sehr gut sehr gut weniger fein vorztiglich 3 

gut gut gut ziemlich rauh sehr gut 2 

mittel- mittelmlifiig mittelmafiig rauh gut 1 mafiig 

schlecht schlecht schlecht dickschalig schlecht 0 
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Auf Grund von Untersuchung 

Hek!oliter- 1000- Aus- Verlln- Wirkliche 
Gewicht Korner. putz- reinigung Glasigkeit Ei weiJlgehaJt Punk!-

kg gewicht menge % Ofo Ofo zahl 
g 0/. 

I 

- - - - 0-10 linter 10 6 

- - - - 10-20 10-0 -10-4 5 

- - 0-1 0-0-2 20-30 10-5 -10-9 4 

tiber 70-6 tiber 38-5 1-1-2 0-3 - 0-5 30 -40 11-0 -11-4 3 
67 ~70-0 36-5-38-4 2-1-3 0-6 -1-0 40 - 50 11-5 -11-9 2 

66 -66-9 35-36-4 3-1-4 1-1-1-5 50-60 12-0 - 12-9 1 

unter 66-0 unter 35-0 4-1-5 tiber 1-5 - 13 u_ dartiber 0 
- - - - - 14ev_ausschl. 2 

Ferner wurden fur Geruch 2 Abzugspunkte, fUr Verletzung 
1 bis 2 Abzugspunkte vorgesehen 

Der Hafer (Avena sativa) 
Die Heimat des Hafers ist MiHelasien und Osteuropa 

und zwar stammt er von dem derzeit bei uns als U nkrau t vor
kommenden Wild-Hafer (Avena fatua) ab_ In 6sterreieh war 
er bereits den Pfahlbauern Salzburgs oekannt. 

Beim Kulturhafer unterscheidet man den Rispenhafer 
(Avena sativa), den Fahnenhafer (Avena orientalis) und den 
Nackthafer (Avena nuda), wovon bei uns hauptsaehlich der 
Rispenhafer und nur sehr vereinzelt der Fahnenhafer gebaut 
wird_ 

Hafer-Typen 
Naeh der Form der Rispe unterseheiden wir hauptsaeli

lieh den Sehlaffrispen-Hafer, den Weitrispen-Hafer und den 
Steifrispen-Hafer_ 

De r S chI a f fr i s pen - H a fer ist dadurch gekenn
zeichnet, daE die ziemlich kurzen Rispenaste sowohl im griinen 
Znstande, als auch bei der Reife schlaff herabhangen, das 
Korn in der Qualitat erstklassig, im Stroh nieht sehr hoch 
und aueh nieht diekhalmig ist, weshalb dieser Hafer wegen 
Lagerungsgefahr nieht allzu dieht gebaut werden darf. Hieher 
gehoren die friihreifsten Sorten (s_ Abb_ 34)_ 

D e r Wei t r i s pen h a fer hat weite, horizontal ans
legende Rispenaste, welche nach der Einkornnng ebenfalls 

Pammer-Ranninger, Getreidebau 12 
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nach abwarts gezogen werden. Er unterscheidet sich yom 
Schlaffrispenhafer dadurch, dan er etwas kraftigeres und 
hOheres Stroh besitzt. Die Kornqualitat ist so ziemlich dieselbe 
wie beim Schlaffrispenhafer. Er ist ebenfalls fruhreif 
(Abb. 35). 

Beim S t e i f r i s pen - H a fer stehen die Rispenaste 
sowohl im grunen Zustande als auch zur Zeit der Reife steH 
nach aufwarts. Das Stroh ist grob, rohrahnlich, jedoch sehr 

Abb. 34. Typus (Form) des 
Schlaffrispenhafers Abb. 35. Typus (Form) des Weitrispenhalers 

hoch und ziemlich lagorwiderstandsfahig. Auch weist or 
hiiufig Dreikornigkeit auf und die Kornerqualitat laEt sehr 
viel zu wunschen ubrig. Die meisten hieher gehorigen Sorten 
zeichnen sich durch spat os Scho£en und durch spate Roifo 
aus. Der Steifrispenhafor bestockt sich auch fast durchwegs 
schwach und einhalmige Pflanzen, selbst bei gro£erem Stand
raum, sind keine Seltenheit. Durch die Spatreife leidet er 
standig unter Fritfliegenbefall und Blasonfti£e (Thrips) und 
au£erdem steHt er groIlere Anspruche an Wasser und an 
den Boden (s. Abb. 36). 

Bei Hafer erfolgt die Befruchtung durch Selbstbestau
bung; Fremdbestaubung kommt nur ausnahmweise vor. 



- 179 -

Das Haferkorn 
Die Schlaff- und Weitrispenhafer zeigen ein feinschaliges, 

bauchiges, oben sehr spitziges Korn. Die Spelzen dieses 
Kornes haben ein aunerordentlich festes Gewebe und schliefien 
die eigentliche Haferfrucht (Karyopse) vollstandig abo Wir 
bezeichnen eine solche Kornform als: Non 
plus ultra; im Handel geht solcher Hafer 
gew6hnlich unter dem N amen: ungarischer 
Hafer. 

Das Korn des Steifrispenhafers hat 
ein grobes Aussehen und weist sogar hie 
nnd da noch eine Granne auf; es wird 
als Ligowokorn bezeichnet. Das Gewebe 
del' Spelze ist ungemein locker, die Spelze 
selbst nicht spitz zulaufend, sondern ab
gestumpft, haufig auch aufgeschlissen. 
Durch diesen Umstand dringt auch bei 
Regen das vVaeser leichter in die Hafer
spelzen ein, wodurch er einerseits am 
Felde schon schwer trocknet und anderer- Abb. 36.' Typus (Form) 

S des Steifrispenhafers) 
seits am chtittboden leichter dem Dumpf-
werden ausgesetzt ist. Auch die Gefahl' des Auswachsens 
:un Felde wird hiednrch erh6ht. 

Die Oberflache des Non plus ultra-Kornes ist glatt, 
wiihrend die des Steifrispenhafers (Ligowo-Form genannt) 

Abu. 37.' Kornformen des Hafers 
Links: Ligowo Rechts: Non pIns ultra 

rauh ist. Auf del' glatten Fliiche des ersteren findet das Regen
wasser keinen Halt. Del' Ligowo-Form-Hafer geht im Handel 
unter dem Namen: bohmischcr Hafer. (Siehe Abb. 37.) 

Nach eigenen Untersuchungen weist das Non plus ultra 
Korn des Waldvierteler Hafers einen Spelzenanteil von durch-

12* 
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schnittlich 29%, das Korn des Steifrispenhafers 24% auf. 
Dieser hohe Spelzengehalt wird durch das wesentlich hahere 
Hektolitergewicht des Waldviertler Hafers mehr als aufge
wogen. Es betragt im Durchschnitt auf Grund vieler eigener 
Untersuchungen 54·6 kg, wahrend jenes yom Steifrispenhafer 
4&·5 kg betragt. Umgerechnet auf Karyopsen (ohne Spelzen) 
hat ein Hektoliter sodann yom Steifrispenhafer 36·86 kg, yom 
Waldviertler HaIer 38·77 kg. 1m ubrigen kommt dem Spelzen
anteil im Hafer namenHich in neuerer und neuester Zeit 
wieder eine gronere Bedeutung zu, weil die Spelzen an und 
flir sich durch Bildung eihes lockeren Nahrungsbreies und 
durch ihre Beschaffenheit verdauungsfordernd wirken. Aueh 
ist neuestens in den Haferspelzen das als Reizstoff wirkende 
"Coniferin" ein Vanillinklykosid naehgewiesen worden, wel
ches im Tierkorper zu Vanillin oxydiert wird. 

Der etwas hohere Spelzengehalt des Waldviertler Haters 
hangt mit seiner Fruhreife zusammen, weil die Ausbildung 
der Spelzen jener der Fruchtbildung voraneilt. 

Nach eigenen Untersuchungen kann der Ertrag des 
Hafers an Korn urn zirka 10%, an Stroh urn zirka 17'ro 
gesteigert werden, wenn zum Anbau nur Hauptkorner gelangen. 
Der prozentische Anteil an Haupt- und Nebenkorner beim 
Hafer ist ganz gleich, ob nun die Haferpflanzen von Haupt
oder Nebenkornern herstammen. lndes liefern aber die Haupt
korner solche Pflanzen, deren Korner schwerer im absoluten 
Gewicht, hoher im Hektolitergewicht und niedriger im Spelzen
gehalt sind. Pflanzen von Nebenkornern neigen auch leicht 
zur Lagerung. Aus vorstehenden Grunden sollen zum Anbau 
nur Hauptkorner verwendet werden. Dies erreicht man leicht 
dadurch, dan man beim Maschinendrusch den Entgranner 
mitlaufen lant, wodurch noch den Haujlikornern anhaftende 
Nebenkorner getrennf werden. Der Trieur sortiert dann die 
Nebenkorner endgiliig aus. 

Hafersorten 

I. InUindische Ziichtungen 
1. Niederosterreich 

a) Original Pam mer - Ran n i n g e r s Edelhofer Hafer, 
eingetragen in das Zuchibuch der. Gesellschaft flir Pflanzen
zuchtung (Z) in Wi en (vgl. Abb. 34 und 35). Zuchtung 
von Hofrat G. Pam mer und Direktor lng. Rud. Ran n i il-
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g e r aus der Landsorte des vValdviertler Hafers. Seit 
dem Jahre 1908 der Veredlungsztichtung durch Individual
auslese mit Stammbaumnachweis zum Zwecke der Formen
trennung unterworfen, zeichnet sich die Sorte durch 
einen Schlaff- bis vVeitrispentypus, sparsame Wasserwirtschaft, 
verbunden mit Frtihreife aus. Der Halm ist elastisch, verhliJtnis
maEig fein, sehr lagerwiderstandsfahig und lang. Das Korn fein
schalig mit hohem Hektolitergewicht (52 bis 55 kg). Die Sorte 
selbst ist sehr anspruchslos. Diese Eigenschaften verbunden mit 
sic her en und Hochstertragen (im Jahre 1926 zum Beispiel 
26 q pro 1 ha, macht sie zu einer der wertvollsten Sorten 
Osterreichs. 

1m Konkurrenzkampf mit fremdlandischen Sorten hat sie 
in ihrem engeren Heimatsgebiet stets die Oberhand behalten llnd 
bildet nach wie vor im Hafer bauenden Waldviertel auf den 
flachgrtindigen Gneis- undGranitverwitterungsbOden in einer 
Seehohe von 600 bis 800 m die Grundlage der Produktion. 

Dieser Hafer bewahrt sich vorziiglich zum Samenwechsel 
ftir die Voralpenlagen Niederosterreichs und auch fUr die 
Alpenlagen Steiermarks und in gleicher Weise fUr die Htigel
lands- und fast ebenen Zllr Trockenheit neigenden Lagen 
Niederosterreichs. In den Alpen ist dieser Hafer auch als 
Schnellhafer bekannt. 

Besonders wertvoll ist die Sorte auch wegen ihrer 
geringen Anfiilligkeit fUr Pflanzenkrankheiten, namentlich 
Flugbrand, Rost nnd Schadigungen durch Fritfliegen. In allen 
Haferlagen mit kurzer Vegetationszeit ist sie die ertragsreichste 
und der Menge und Gtite nach ertragfahigste Sorte. 

Bezugsquelle: Saatgutztichtung der niederosterreichischen 
landwirtschaftlichen Landes-Lehranstalt Edelhof, Post ZwettL 

b) Original Hirschbacher Waldviertler-Hafer, Ztichtung 
von Hofrat G. Pam mer aus der Landsorte des Waldviertler 
Hafers von 1908 bis 1926, von da an durch die Bundesan
stalt fUr Pflanzenbau und Samenprtifung in Wien. 

Auch dieser Hafer zeigt den gleichen Charakter wie der 
Edelhofer Hafer von gleichfalls hohem Anbauwert fUr das 
Waldviertel und den bei diesem geschilderten Samenwechsel. 

Bezugsquelle: Wirtschaftsbesitzer Johann S c huh in 
Hirschbach bei Vitis an der Franz-J osefsbahn. 

c) Original 
osterreichischcn 

Buckliger Welt-Hafer. Diese im nieder
Wechselgebiet einheimische Landsorte 
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wird seit seehs J ahnm dureh Hofrat Pam mer del' 
Veredlungsauslese unterzogen. Der feine, jedoeh reiehbe
hangte Schlaffrispentypus mit seinem edlen, feinsehaligen Korn, 
dann del' feine, elastisehe, lagerfeste Halm, zeiehnet diese 
frtihreife Sorte besonders aus. Infolge ihrer Anspruehslosig
keit ist sie fUr d~e Troekenlagen des Weehselgebietes eine 
del' best en Sorten mit reiehen Ertragen. Sie bildet die Grund
lage del' Produktion im Weehselgebiet (bucklige Welt). und 
eignet sieh vorztiglieh zum Samenwechsel in das Wienerbeeken 
und konkurriert dort mit Erfolg gegen den sogenannten unga
risehen Hafer. 

Bezugsquelle: Dr. Hofenedersehe Gutsverwaltung in Mtil
tern am Weehsel. 

d) Original Loosdorfer Zweikorn-Hafer, geztichtet von 
Direktor S chI' e y v 0 gel aus Duppauer Hafer. Er ist friih
reif und hat feinschalige spitze Korner. Geeignet fiir 
leichtere BOden. 

e) Original Loosdorfer Dreikorn-Hafer, eingetragen in 
das Zuchtbuch del' Gesellschaft fUr Pflanzenztichtung in Wien 
(vergl. Abb. 36). Dieser, dem Steifrispentypus angehorige 
Zuchthafer, stammt aus einem Steifrispenformenkreis, del' bei 
del' ztichterisehen Bearbeitung und Formentrennung del' Edel
hofer-W aldviertIer-Landhafersorte vorgefunden und von Hofrat 
Pam mer dem ZuchtIeiter Direktor S chI' e y v 0 gel in 
Loosdorf zur weiteren ztichterischen Bearbeitung auf den 
dortigen schweren Bodenlagen tibergeben wurde. 

Auf diese Herkunft und die darauf zurtiekzufUhrcnden 
Erbanlagen ist jedenfalls die tJberlegenheit des Loosdorfer 
Dreikornhafers im Konkurrenzkampfe gegentiber den Ligowo
Streifrispenformen deutseher Herktinfte auf den diesel' Form 
zusagenden sehweren Boden zurtiekzuftihren. Loosdorfer Drei
kornhafer bestockt sieh gut, bildet mittelstarke, elastisehe 
Halme und mafiig breite Blatter. Er fahnt verhaItnismiiilig frtih 
und gibt ein stumpfes, feinsehaliges Korn. 

Bezugsquelle: Piattisehe Gutsverwaltung Loosdorf bei 
Mistelbaeh. 

f) Z wei n e u e H a fer z ti e h t 11 n g e n von Professor 
T s e her m a k, und zwar: 

1. Siege shafer mal 60 Tage, und 
2. Hafer von Loehow mal Goldregenhafer, kommen dem

naehst in den Handel. 
Bezugsquelle: Gesellsehaft fUr landw. Betriebe in Staatz. 
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2. 0 b e r o.s t err e i c h 

a) Original Ritzelhofer Ha,fer, Ztichtung von Hofrat 
G. Pam me r, und zwar von 1908 bis 1920 und von da ab durch 
die Ackerbauschule Ritzelhof. Diese im Gebiete von Ritzelhof 
vorgefundone Landsorte des Hafers wurde auf Grund der in 
der tiberwiegenden Menge vorgefundenen Schlaffrispentype, 
nach diesem Typus der Veredlungsauslese unterworfen. 

Der Ritzelhofer Hafer zeichnet sich durch ziemliche Frtih
reife, feines Stroh und Korn und Anspruchslosigkeit aus. Er 
bewahrt sich vorztiglich in den meisten Lagen Oberosterreichs 
1lnd zum Samenwechsel ins Ennstal. 

Bezugsquelle: Saatgutztichtung der oberosterr. Landes· 
Ackerbauschule in Ritzelhof. 

b) Original Schlagler Hafer. Ztichtung von Hofrat 
Pam ill e r aus der Landsorte des oberen Mtihlviertler Hafers. 

Diese durch Individualauslese der Veredlungsztichtung 
unterworfene Sorte, zeigt einen etwas weitauslegenden Schlaff
rispentypus und eine mit diesem Typus zusammenhangemle 
Frtihreife. Del' Halm ist fein, elastisch und lagerwiderstands
fahig, das Korn feinspelzig mit hohem Hektolitergewicht. Diese 
Sorte hat wegen ihrer Ansprnchslosigkeit allgemeine Verbrei
tung gefunden und eignet sich auch sehr gut zum Samell
wechsel in die Voralpenlagen und Htigellandslagon Oberostor
reichs sowie auch ftir die Alpenlagen. 

Bezugsquelle: Saatgutztichtung Stiftsokonomie Sehlagl, 
Post Aigen, Oberosterreich. 

c) Original Kaltollberger Hafer. Ztichtung von Hofrat 
Pam mer von 1904 bis 1918, von da ab Weiterzucht durch die 
Verwaltung des Landesgutes Kaltenberg. Er stammt von der 
Landsorte des Sandlhafers (FreisUidter Hafer) ab und zeigt 
einen ahnlichen Charakter wie der SchHigler Hafer.Wie diesel' 
hat er einen hohen Anbauwert, und zwar besonders hiT die 
llnteren Muhlviortler Lagen unrl flir dAn beim SchHiglcr Hl1fN 
geschilderton Samenwechsel. 

Bezugsquelle: Saatgu1 ztichtung des Landesgutes Kalten
berg, Post Monichdorf bei Perg. 

d) Original OHerbachor Hafer. Ztichtung von Horrat 
Pam mer, vVeiterftihrung del' Ztichtung durch die landw. 
,Vinterschllie in Otter bach-Schar ding. Geztichtet seit 1 n06 aus 
einem schwedischen Hafer. Er hat gut ansgebilde1e, starke 



184 

Rispen, ist ziemlich fruhreif und gibt einen besonders hohen 
Strohertrag. V orzuglich geeignet flir die Niederungs- und 
Hugellandslagen Oberosterreichs. 

Bezugsquelle: Saatgutztichtung des Landesgutes Otter
bach bei Scharding. 

II. FremdHindische Sorten 
a) SvalOfs Siegeshafer: Steifrispenhafer, macht grolkre 

Anspruche an den Boden und benotigt gcntigend Niederschlage. 
Er wird von der Fritfliege und Thrips leicht befallen, das 
Korn ist stumpf, die Sorte etwas fruhreifer als Ligowohafer. 

b) Ligowohafer: ahnlich wie SvalOfs Siege shafer , a ber 
etwas spatreifer. 

c) Kirsches Gelbhafer: ein fruhreifer Steifrispenhafer, 
der sich auf gut em Boden bestens bewahrt. 1m n.-a. Wa.ld
viertel blieb er im Konkurrcnzkampf gegenuber dem Edel
hofer Hafer jedoch zuruck. 

d) Fichtlgebirgs-Hafer: Dieser wurde wiederholt in Nie
derasterreich eingeflihrt, hat sich jedoch stets rasch abgebaut. 

e) Duppauer Hafer: Er ist ahnlich dem Waldviertler 
Hafer, doch ist das Korn weniger prall, weshalb er dem Wald
viertler Hafer in der Qualitat nachsteht. 

Kennzeichen der jungen Pflanze 
Der Keimling entwickelt vier Keimwurzelchen. Die 

junge Pflanze ist grun bis gelb-grun, hat keine Blattohrchen, 
dagegen ein stehkragenartiges Blatthautchen. 

Anspriiche an Klima, Boden und Diingung 
Der Hafer liebt ein mehr miiEigcs bis kuhleres Klima. 

1m heiL\en Klima versagt er haufig ganz. Obwohl er auf allen 
Bodenarten gedeiht, sagen ihm dennoch mittelschwere bis 
leichtere BOden, namentlich sandiger Lehm und lehmiger Sand, 
am meisten zu. Er steUt von allen Getreidearten die groL\ten 
Anspruche an den Wasservorrat des Bodens und zwar be
notigt er zu seiner normalen Entwicklung ungefahr dreimal 
so viel Wasser als WinteIToggen. Aus dies em Grunde ist es 
auch ganz unzweckmaL\ig, im Hafer IDee einzubauen, weil die·· 
ser ebenfalls ein groL\es ViT asserbedurfnis hat und dann zwei 
stark wasserbedurftige Pflanzen gewissermaL\en in Konkurrem: 
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stehen. AuEerdem leidet der junge Klee dadurch, daE der 
Hafer gegenuber den anderen Getreidearten eine langere Vege
tat ions zeit hat, wodurch er in seiner Ent wicklung zuruckbleibt 
und meistens im selben Jahre keinen Stoppelschnitt mehr 
zulaEt. Seine Hauptverbreitung hat er bei uns in Osterreich 
in den niederschlagsreichen Wald- und Gebirgslagen, wo die 
leichteren Bodenarten vorwiegen, ferner auf den Hugellands
lagon mit mittleren Boden und ondlich auf Moorbiidon. 

Von den Getreidearten hat er das bestausgebildetste Wur
zelsystem und dieses zeigt eine besonders hohe Atmungs
cnergie. Die hiedurch ausgeschiedene Kohlonsaure tragt 
wesentlich zur BodenaufschlieEung bei. 

Die noch oft bestehende Gepflogenheit, den Hafer als ab
trag en de odeI' austragende Frucht zu bauen, sollte ondlich in 
del' landwirtschaftlichen Praxis verschwinden, denn diese 
Methode ist ganzlich unrationell. Del' Zweck des Pflanzen
baues muE sein, moglichst sichere und hohe Ertrage zu er
zielen. Es ist abel' kaum eine andere Pflanze flir eine bessere 
Kultur und flir bessere Dungung so dankbar, wie del' Hafer. 
Ais vorzugliche V orfruchte sind Kartoffel, Mais, Rube und 
Klee zu nennen. Nach Klee spriocht man haufig von Dresch
hafer. Ferner kommen N eubruche, Waldrodeland, trocken 
gelegte Teiche nnd bei cntsprechcnder Diingung auch Winter
getreide in Frage. Z II beachten ist, daE Hafer mit sich selbst 
nicht sehr vertraglich ist, daE er auch zu den Nematodon
pflanzen zahlt, weshalb man besonders in Zuckerrtibenwirt
schaften Vorsicht obwalton lassen muE. Die Nematode ruft 
genau so wie bei del' Rube "Rubenrbudigkeit", beim Hafer 
"Hafermudigkeit" hervor. Hafer nach Hafer ist ganz verwerf
lich. 

Von allen Getreidearten nutzt der Hafer die Grundun
gung am besten aus. Eine solche muE schon im Herbst (als 
Stoppel-Grundungung) gegeben werden, wozu sich ein Ge
mongo von Poluschke, Erbso und 'Wicke sehr gut eignet. Diese 
tiefwurzelndon Pflanzen hinterlasson nach ihrer Zersetzung 
feine, tiefgehende Kanale im Bodon, denen im nachsten Fruh
jahr der Hafer folgt, wodurch er selbst Trockcnperioden leich
ter uberstehcn kann. 

Von kunstlichon Dungemitteln kommt in erster Linie 
schwefelsaures Ammoniak und dann del' billigel'e Kalksiick
stoff unn. del' bequem zu handhabende Kalksalpeter odeI' 
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Leunasalpeter in Betracht. Hafer gehort zu jenenPflanzen, 
die den Ammoniakstickstoff besonders gut verwerten konnen. 
Der Proteingehalt der KI)rner wird hiedureh erhoht. Mit einer 
Chilisalpeterdtingup.g Willd man besonders auf leiehten BiJden 
deshalb vorsiehtig sein mtissen, weil er einerseits bei Eintritt 
von Gewitterregen leieht ausgewasehen wird, andererseits 
aber auch Lagerung, Rostempfindliehkeit und Reifeverzoge
rung zur Folge hat. Kommt er nach einer Frueht zu stehen, 
die mit Stallmist gedtingt war, so kann eine Phosphorsaure
dtingung entfallen; wenn nieht, so ist eine kleine Gabe von 
Thomasmehl oder Rhenaniaphosphat auf leiehten Boden und 
von Superphosphat auf sehweren Boden notwendig. Kalidiin
gung ist zu Hafer meistens unrentabel, ganz kaliarme Boden 
ausgenommen. Dagegen hat der Hafer ein ziemliehes Kalkbe
dtirfnis und es ist daher in kalkarmen Gegenden, zum Bei
spiel im n.-o. Waldviertel, wenn aueh nieht zu Hafer selbst, 
so doeh zu einer der anderen Pflanzen in der Fruehtfolge, 
zum Beispiel zum Klee, Kalk zu geben. 

Die Aussaat 
Die Saat, die zweckmaEig mit der Drillsamasehine er

folgen solI, hat so frtihzeitig als moglieh zu gesehehen, da 
Hafer ganz gut aueh einige Grade unter Null ohne Sehaden 
vertragt. Dureh spaten Anbau wird die Vegetationszeit ver
ktirzt und der Ertrag gesehmalert. 'Heint es doeh: "Maihafer
Spreuhafer" . 

Gesehieht die Aussaat breitwtirfig, also mit der Hand, so 
benotigt man unter mittleren Verhaltnissen 180 kg und in un
gtinstigen Lagen, so besonders in den Geoirgslagen, selbst 
200 kg und dartiber pro 1 'ha. Bei der Masehinsaat schwankt 
die Saatmenge zwischen 140 und 170 kg. Die Tiefe der U nter
bringung ist fUr Hafer etwa 5 em, die Drillweite 10 bis 15 em. 
N ormales Saatgut solI eine Reinheit von 98·5 % und eine Keim
fahigkeit von 96 % a ufweisen. 

Herrscht zur Zeit des Anbaues groile Troekenheit, so 
muil der Drillmasehine die Walze folgen, damit ein rasches 
und gleichmliiliges Aufgehen erzielt wird. Weniger gunstig 
wlrkt in unser en Gebieten ein Walzen des Hafers, wenn er 
schon handhoch geworden ist, weil Hafer ohnehin die Wurzeln 
ziemlich tief in den Boden schiekt und dureh die Walze nur 
unnotig Wasser an die Oberflache befordert wird, das 
viel vorteilhafter im Boden bleiben sollte. 
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Die Pflege des Hafers beschrankt sich eigentlich nur auf 
die Bekampfung der oft massenhaft auftretenden Unkrauter, 
VOl' allem des Hederichs und del' Disteln (s. S. 68). 

Ernte 
Die Ernte erfolgr bei Hafer in del' Gelbreife. Beim 

Handmahen ist bei ktil'zel'em Hafer das Mahen auf Schwaden, 
bei langem Hafer abel' auch das sogenannte Anhauen gebrauch
lich. In den kleinen und mittleren Betrieben bleibt er meist 
auf Schwaden liegen, wird eventuell, wenn notwendig, einmal 
umgewendet, an schonen Tag zu Garben zusammengetragen, 
gebunden und so fort eingeftihrt. Diese Methode hat abel' don 
Nachteil, dan bei eintretendel' schlechter Witterung leicht ein 
Auswachsen des Hafers moglich ist, beim wiederholten Wen
den ein gri.iBerer Kornerverlust durch Ausfallen entsteht und 
endlich ist ein in Schwaden liegonder Hafer auch stets viel 
mehr del' Hagelgefahr ausgesetzt, weil gerade Hafergegenden 
anch grontenteils zu den Hagelgegenden zahlon. 

Viel sicherer ist daher das Aufstellen des Hafers in Hut
mandeln odeI' auch in Puppen ohne Hut. In solchen Mandeln 
steht der Hafer ziemlich sicher, wird durch Wind verhaltnis
maBig rasch trocken und das Einfahren wird beschleunigt, 
da man in groneren Betrieben nicht gleichzeitig am Feld den 
Hafer von den Schwadon zusammentragen, binden, einftihrell 
und zu Hause abladon kann. Derden Getreidepuppen aufge
setzte Hut hat den Vorteil, dan er bei einem Hagelschlag die 
darnnter stehenden Garben schtitzt, aber auch den Nacnteil, 
daE bei durchgedrungenem starkon Regen und darauffolgen
del' vVarme leicht ein Allswachsen unter dem Hute erfolgt. Es 
ist deshalb unbedingt not.wendig, nach Eintritt des letzteroll 
Umstandes die Htite von den Mandeln herabzunehmen, so dal1 
del' Wind die Garben rasch austrocknen kann. 

Nach erfolgtem Drusche handelt es sich urn die tibliche 
Schtittboden behandlung und im Winter erfolgt dann die V 01'

bereitung fUr Saa1gutzwecke. Hiezll haben sich eine Reihe von 
Reinigungsmaschinen bewahrt. Zunachst wird er· durch die 
Windfege gelasson, hernach kann die vollstandige Reinigung 
mittels Trieur und Monitor erfolgen oder mittels del' Kayser
schen Getreidezentrifuge und ganz vorztiglich auch mit del' 
Kribleur-Schwingsortiermaschine. 

Das beste Saatgut liefern die spezifisch und absolut 
schwerston Korner. Del' Ertrag des Hafers an Ki:irnern 
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schwankt im Mittel zwischen 15, 20 und 25 mq pro 1 ha, mit 
einem Verhaltnis von Korn zu Stroh wie 1 : 1·5. Das Hekto
litergewicht betragt im Mittel etwa 50 kg. Die unterste Grenze 
kann mit 45 kg, die oberste mit etwa 60 kg angenommen wer
den. Das Haferstroh wird als Futterstroh in Form von Hacksel 
und zur Streckung von Heu und Klee verwendet. 

Mengfriichte (HaJbfriichte) 
In einzelnen· Gebieten 6sterreichs, hauptsachlich in Ober

osterreich, ferner in kleinerem Ulllfange auch in Steiermark, 
Karnten und V orarlberg, werden Getreidearten im Gemenge, 
also als Meng- oder H albfrtichte gebaut. Die V orteile, welehe 
solche Gemengsaaten bieten, liegen in erster Linie in der 
Sieherheit der Ertrage und sind besonders dort am Platze, 
wo Extreme im Klima vorliegen, also Kalte und Hitze ab
wechseln, jedoch gentigend Niedersehlage vorhanden sind. In
folge des Umstandes, dan die Wurzeln von Pflanzen, die im 
Gemenge mit Pflanzen anderer Art stehen, gegentiber den 
Reinsaaten sich verfilzen und weniger tief, sondern mehr fIaeh 
sich entwickeln, ist der Wasserbedarf der Mengfrtiehte ein 
gronerer. Pflanzenschadlinge konnen in Gemengsaaten nie
mals so verheerend auftreten als in Reinsaaten. Auch geben 
sie stets hohere Ertrage, als wenn jede Getreideart flir sich 
allein angebaut wtirde. Solche Gemenge von Gefreidearten 
kommen tiberwiegend bei Weizen und Roggen vor, wobei der 
winterfestere Roggen den weniger wintersicheren Wei zen 
schtitzt. Auch pass en sieh die Pflanzen in der Mengsaat in 
ihrer Reifezeit gegenseitig ziemlieh an. Lam eine Pflanze in 
ihrer Entwicklung mehr oder weniger aus, so entwickelt sich 
daflir die andere urn so besser. 

Ein anderes Gemenge ist Hafer mit Gerste, nur bedarf 
es dann eines sehr frtihreifen Hafers und einer etwas spat
reiferen Gerste, also eines Schlaffrispenhafers mit einer Im
perialgerste. Gerste wird auch im Gemenge mit Sommerroggen 
gebaut. Endlich gelangt auch Spelz mit Roggen zum Anhau, 
was den Vorteil hat, dafi mehr Stroh gewonne~ wird und dan 
sieh die Roggenkorner leicht durch Aussieben trennen lassen. 

Der Nachteil der Gemengsaaten ist aber, ·dan sich die 
meisten Gemenge nieht yoneinander trennen lassen und im Ge
misch schwer verkauflieh sind. Sie werden daher am besten 
in der eigenen Wirtschaft verweTtet. 
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Der Mais (Zea Mays) 
Der Mais, auch ttirkischer Weizen oder Welschkorn ge

nannt, stammt aus Amerika und zwar aus dem Hochland von 
Stidmexiko. Den Weg zu uns nahm er tiber Spanien, Italien 
(16. Jahrhundert), Ttirkei und Ungarn. In Osterreich be
schrankt er sich auf das Burgenland, die Ebenen von Nieder
osterreich, auf das stidliche Steiermark, den ostlichen 'reil von 
Karnten und auf viele Lagen von Tirol. Er ist eine sogenannte 
einhausige Pflanze, das heifit, es befinden sich auf ein und 
derselben Pflanze sowohl mannliche, als auch weibliche BItiten, 
jedoch getrennt. Die weiblichen BItiten sitzen in den BIatt
achseln und bilden eine Unzahl Griffel, von den en ein Teil 
aus den grtinen Maiskolben heraushangt. Die mannlichen 
BItiten sind in Form einer Rispe an der Spitze der Mais
pflanze vorhanden. 

Der Mais ist ein Fremdbefruchter und zwar erfolgt die 
BefnlChtung durch den Wind. Die jungen, in Milchreife be
findlichen Maiskolben, werden am Wiener Markte gern als 
Leckerbissen zum Braten oder Kochen gekauft und gut bezahIt. 

Die reifen Maiskorner kommen bei uns zum gronten 
Teile als Futtermittel, und zwar hauptsachlich als Schweine
und Geflugelmastfutter und als teilweises Ersatzfuttermittel flir 
Hafer bei Pferdeflitterung in Betracht. 1 kg Mais entspricht 
dem Nahrwerte nach Fl. bis 1'/3 kg Hafer. Besonders hervor
zuheben ist sein hoher Fettgehalt. In den stidlichen Teilen der 
Republik wird er allch flir Speisezwecke verwendet. 

Die flir uns in Frage kommenden Maissorten konnen 
wir in drei Hauptgruppen einteilon: 

Der groBkornige Mais 

Diese Maissorten sind bei uns wohl am weitesten ver
breitet, zeichnen sir;h dllrr;h groile, lange Kolben und durch 
groBe, runde Korner aus. Ihre Reife erfolgt spat und der 
Ertrag dieser Maissorten ist ein sehr hoher. 

Hieher gehoren nachstehende osterreichische Landsorten. 

1. In Niederosterreich 

a) Der groile weiile Kremser Rundmais. Sehr groilkolbig, 
dick, mit groilen, weiilen, runden Kornern. Verbreitungsgebiet: 
Kremser Becken und die daran anschlieBenden Gebiete. 
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b) Der weifie und rote Marchfelder (siehe Abb. 38). 
Langkolbig, grofikornig, die weifigelbliche Sorte iiberwiegt 
weitaus, sehr ertragreich und selbst auf den ganz leicliten 
Boden sehr gute Ertrage liefernd. Verbreitungsgebiet: March
feld. 

c) Der weifie BockEliefier Rundmais. Er ist sehr ahnlich 
dem weifien Kremser und istim Gebiete von Bockfliefi und 
W olkersdorf sehr verbreitet. 

d) Der gelbe Hainburger. Kolben mittelgrofi mit eben
solchen Kornern. Verbreitungsgebiet: Hainburger Gebiet. 

Abb. 38* Weiller und roter March
felder Mais 

e) Der gelbe Theresienfelder. 
Kolben mittelgrofi mit ebensol
chen Kornern, sehr anspruchs
los, gibt selbst auf den steini
gen, sehr trockenen Boden des 
Neunkirchner Steinfeldes noch 
befriedigende Ertrage. Verbrei
tungsgebiet: Neunkirchner Stein
feld. 

2. InS t e i e r mar k 
a) Lichtroter Silberberger. 

Koiben lang, Korner mittelgrol1 
und rund. 

b) Gelber Silber berger. Lang
kolbig. Korner mehr flach. Ver
breitungsgebiet: 1m Gebiete von 
Silberberg. 

c) Weifier, grol1korniger 
Hartberger. Sehr langkolbig. 

d) Weil1gelber Hartberger. 
Kurzkolbig und grol1kornig. 

Verbreitungsgebiet: im Gebiete von Hartberg in Weststeiermark. 
e) Deutsch-Landsberger Mais . . Kurzkolbig und grol1-

kornig. Verbreitungsgebiet: Deutschlandsberg und Umgebung. 

f) Weil1er Gleinstettner. Kurzkolbig und grol1kornig. 

g) Gelber Stral1er Landmais. Langkolbig, dicht, mittel
grofie Korner. 

8. In T i r 0 I 

a) Der lO-reihige weifie Tiroler Landmais. Kurzkolbig 
lInd grofikornig. 
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b) DeT lO-reihige weine Tiroler Landmais. Langkoibig, 
gronkornig, ist in Tirol sehr verbreitet. 

c) Hotel' Tiroler Landmais. Langkolbig und gronkornig. 
d) Zerrtitteter, mittelspater, weiner TiroIeI' Landmais. 

Kurzkolbig nnd sehr ertragreich. 

e) Achtreihiger Tiroler weiner Landmais. Langkolbig, 
sehr spatreif und sehr verbreitet. 

f) Zwolfreihiger, mittel spateI', weiner 'riroler Landmais. 
Kurzkolbig, sehr ertragreieh. 

g) Dunkelgelber Tiroler Landmais. Sehr frtihreif. 

In K ii I' n ten winl nul' del' gelbe Landmais gebant. 

Del' kleinkijrn~ge Mais 

Die Kolbell dioses Maises sind ein halb bis ein drittel 
so gron als die des groHkornigen. Die Korner sind klein und 
sehr glasig. Er ist sehr frtihreif, abel' im Ertrage sehr gering. 
Br wird daher nur in stidlieheren Gebieten gebaut. 

Sorten: 
In Steiermark 

a) Kleinkorniger, geiber Grottenhofer, kurzkolbig. 
b) Kleinkorniger, gelber Gersdorfer, langkolbig. 
e) Kieinkorniger, geiber Silberberger, Iangkoibig und 

dieht. 
d) Kieink(irniger, geiber . Straner, langkolbig. 

Del' Pferdezahnmais 

Die Korner bei diesem zumeist groHkornigen Mais 
sind flaeh gedrtiekt und weisen an del' oberon Seite ein del' 
Marke auf den PferdezliJmen ahnliehe eingedrtiekte Zeieh
nung auf. Del' Pferdezahnmais kommt fUr unsere Gegenden 
hauptsaehlieh als Grtinfutter in Betraeht, und zwar deswegen, 
weil er auHerordentlieh lange Stengel bildet und Massonertrage 
fln Futter liefert. Es wird hiezu del' amt'rikanisehe, jngosla
visehe nnd rumanisehe Pferdczahnmais verwondct. Zur Korner
gewinuung eignet er sich nicht, weil er in nnseren klima
tisch en Verhaltnissen in don seltonsten Fallen zur Heife ge
langt. 

Sorten: 
In Steiermark 

a) Del' weiHe nnd gelbe Gersdorfer Pferdezahn. 
b) Del' weine Silberberger Pferdezahn, langkoibig. 
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Anspriicbe an Boden und Diingung 
Der Mais gedeiht auf allen BOden; selbst auf sehr leich

ten Sandboden gibt er, die entsprechende Sorte vorausgesetzt, 
ganz vorzugliche Ertrage. Aber auch auf den schwer en Boden 
sind hohe Ertrage zu erzielen. Trockenere BOden sagen ihm 
besser zu, wie er uberhaupt mehr trockenes, warmes Klima 
liebt. 1m allgemeinen reicht seine Verbreitung als Kolhen
mais so weit als der Wein, als Futtermais geht er noch 
wesentlich uber die Weingrenze hinaus. 

Er ist eine mit sich selbst auilerordentlich vertragliche 
Pflanze, hat er doch auch mit Ausnahme von dem nicht sehr 
gefiihrlichen Maisbrand und yom Maiszunsler unter gar keililen 
sonstigen Schiidlingen zu leiden. Aus diesem Grunde kann 
auch Mais auf Mais folgen, obwohl er meistens nach Winter
getreide gebaut wird. Am best en gedeiht er in frischer Stall
mistdungung, die am zweckma1\igsten noch im Herbst gegeben 
wird. Gut bewahrt sich auch eine Jauchedungung im Fruh
jahre, wozu als Erganzung eine Thomasmehldungung oder 
Rhenaniaphosphat zu geben ist. 

Infolge des spat en Anbaues ist das Maisfeld haufig das 
einzige, welches im Friihjahr nahezu noch bis gegen Mitte 
Mai unbebaut ist, so dail auf dieses zweckma1\ig die J auche 
gefiihrt werden kann. Von sonstigen kunstlichen Dunge
mitteln ware noch schwefelsaures Ammoniak zu empfehlen, 
weil der Mais zu den wenigen Kulturpflanzen gehort, die das 
Ammoniak direkt als Stickstoffnahrung aufnehmen konnen. 
Auf leichten Sandboden empfiehlt sich auch eine Dungung 
mit 40%igem Kalisalz, und zwar wird dieses Dungemittel auf 
solche Boden zwischen den Reihen des Maises gestreut, Wj~nn 
er etwa 30 cm hoch geworden ist. 

Die Bodenbearbeitung 

Wie betont, ist es am besten, den Stallmist im Herbst 
unterzubringen, weil dann im Fruhjahre jede Ackerung ver
mieden werden kann. Da jedoch das Maisfeld sehr spat im 
Fruhjahr bestellt wird, <laher fruher leicht ergrunt und auHer
dem bei J auchedlingung mit Wagen befahren wird, ist mitunter 
eine seichte Frlihjahrsbearbeitung auiler clem Eggen not
wendig. 

Zu diesel' Bearbeitung ist der Extirpator vorzuzieEen, 
welcher eine gute Lockerung des Bodens und eine vollstan-
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dige Verniehtung des eventuell aufgetretenen Unkrautes zur 
Folge hat. Dureh den Extirpator bleibt aueh, im Gegensatz 
zum Pflug, die Winterfeuehtigkeit fast ganz erhalten. Naeh 
dem Extirpator muE jedoeh die Egge folgen, urn ein gleieh
miifiig ebenes Feld zu erhalten. 

Der Anbau des Maises und die verschiedenen 
Anbaumethoden 

Schon naeh der Maisernte wahlt man eine entspreehende 
Anzahl der sehonsten, groIHen und vollkommen besetzten Kol
ben aus, hangt diese separat an einen luftigen, vor Mause- und 
Vogelsehiiden gesehtitzten Ort auf und rebeH diese Kolben erst 
knrze Zeit vor dem Anbau abo 

Infolge der sehr starken Frostempfindliehkeit des Maises 
wird dieser so angebaut, daE er nieht vor den sogenannten 
"Eismannern", das ist 12. bis 15. Mai, aus dem Boden e1'
seheint. 

Als Anbaumethoden sind verbreitet: Das Legen hinter 
dem Pfluge. Hiebei wird del' Mais gewohnlieh in jede dritte 
und nur bei breiten Pflugfurehen und bei kleinkornigem 
Mais in jede zweite Furehe seitlieh, in einer beilaufigen Tiefe 
von 5 bis 8 em gelegt. Soleherart betragt die Reihenweite im 
allgemeinen etwa 60 bis 70 em und in der Reihe 35 bis 40 em. 
Gleiehzeitig werden 3 bis 5 Korner in diesen Abstanden gelegt. 

Diese Methode hat einen gro.Gen Naehteil, da der grol1te 
Teil der vVinterfeuehtigkeit verI oren geht. Ein derartiger 
Wasse1'verlnst im Monat Mai kann aber fUr das gtinstige Ge
deihen des Maises sehr gefiihrlieh werden, namentlieh deshalb, 
weil Maisgegenden ohnehin sehr hiinfig an Trockenperioden 
zu leiden haben. 

Das Legen hinter dem Kartoffelfurehenzieher: Aueh 
diese Methode wird hanfig durehgefiihrt. Del' Kartoffelfurehen
zieher wird auf die entspreehende Entfernung von 6D bis 70 em 
eingestellt und so Furehen tiber das Feld gezogen, die nul' 
eine ma.l1ige Tiefe aufweisen sollen. In diese werden, so wie 
bei der vorigen Methode, die Maiskorner gelegt, woranf 
mittelst Hauen die Furehen wieder zllgezogell werden. Del' 
Verlust an Winterfeuehtigkeit ist dabei wohl geringer als bei 
del' Aekerung, jedoeh immerhin noeh ganz erheblieh. 

Die Drillsaat: Bei diesel' Methode werden die Sehare 
zuniiehst so eingestellt, dall ihre l~ntfernung entsprieht. 
M eistens kommen bei den gewohnliehen Siiemas(~hiJ](lll hiebei 

Parnmer-Hannillgcr, Getreidehau 13 
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drei Schare in Betracht, wobei die beiden au£eren so zu 
stellen sind, dan sie bis zum Rade die halbe Maisre'ihen
entfernung darstellen. 

Diese Saatmethode ist gut, namentlich auch deshalb, weil 
die Winterfeuchtigkeit dabei ganz erhalten bleibt. Jedocli ist 
der Saatgutverbrauch ein verhaltnisma£ig sehr gro£er und 
das spat ere Verziehen der tiberschti£igen Pflanzen eine ziem
liche Arbeit. 

Die Dibbelsaat: Die Dibbelsaat besteht darin, dan bei der 
Samaschine mittels eines Hebels die Samenzufuhr zum Boden 
zeitweilig so unterbrochen wird, dan in der oben angefuhrten 
Entfernung immer eine Anzahl . Maiskorner in den Boden 
fallen. Die Methode ware eigenfIich die idealste, wenn die 
Dibbelmaschinen zuverlassig arbeiten wtirden. Derzeit ist dies 
jedoch noch keineswegs der Fall, weshalb man mit Fehl
stellen zu rechnen hat, die nicht ersetzt werden konnen. Die 
Winterfeuchtigkeit wtirde dabei erhalten bleiben und auch die 
Saatgutersparnis ware eine namhafte. Unsere landwirtschaJlt
liche Maschinen-Industrie hatte auf diesem Gebiete noch ein 
gro£es Betatigungsfeld. 

Das Legen nach dem Markor: Zu diesem Zweck wird 
das Maisfeld zunachst leicht gewalzt, urn mit dem MarKdr 
gewisserma£en leicht sichtbare Linien ziehen zu konnen. Hie2m 
kann man entweder eigens konstruierte MarRore oder aber 
auch die gewohnliche Samaschine verwenden, nur mun man, 
wie tiberhaupt beim Maisbau, an die Saatschere zwei und auf 
schweren Boden auch drei Gewichte anhangen. Die Linien 
werden bei Verwendung der Samaschine sehr gleichma£ig und 
bleiben selbst nach eingetretenem, langer andauernden starken 
Regenwetter immer noch sehr deutlich sichtbar. 

Auf diesen Linien werden mit der gewohnlichen Haue 
von einer Person Grtibchen gemacht und von einer zweiten 
drei bis flinf Maiskorner hineingelegt. Mit der Erde, die sieh 
aus dem nachstfolgenden Grtibchen ergibt, wird der vorher
gelegte Mais gleichzeitig zugedeckt. N ach eigener Erfahrung 
hat sich diese Methode sehr gtinstig bewahrt, weil sie die 
Winterfeuchtigkeit erhalt, an Saatgut au£e1'st sparsam ist, 
ferner vollstandige Sicherheit gewahrt und auilerdem recht 
rasch von statten geht. 

Urn die durch das leichte Walzen hervorgernfene Kapil
la1'itat des Bodens ehestens wiederum zu. zerstoren, wi1'd sofari 
nach dem Legen geeggt. 
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Die Kulturarbeiten 
Zeigt sich nach dem Anbau bis VOl' dem Aufgehon del' 

Pflanzen Krustenbildung, so ist diese aus bekannten Grunden 
ehestens zu brechen. (Siehe Kapitel: Pflege.) Sind die Mais
reihen deutlich sichtbar, also im Durchschnitt handhoch ge
worden, so erfolgt mittelst des "Planetes jr. Pferdehacke" odeI' 
mittelst del' Plantage die erste Hacke zwischen den Reihen. 
Durch diese Hacke wird del' Boden gelockert, eventuelle 
Krusten gebrochen, anfgetretenes Unkrant zerstiirt nnd die 
Bodentatigkeit begtinstigt. 

1st del' Mais etwa 25 bis 30 em hoch geworden, (bei 
Drillsaat eventuell etwas frtiher) so erfolgt das Verziehen odeI' 
Vereinzelnen, das heifit, von den aufgegangenen Maisp£lanzen 
dtirfen in der oben angefiihrten Entfernung zwei, htichstens 
drei stehen gelassen werden. Hiebei ist zn berticksichtigen, 
dan die schonsten urJd kraftigsten Pflanzen stehen bleiben, die 
schwachlichen aCer seitlich horizontal heransgezogen werden. 
Ein senkrechtes Herausziehon konnte auch ein Mitreifien 
anderer Pflanzen odeI' mindestens ein Lockern derselbon znr 
Folge haben, wodurch ein VerInst an Pflanzen eintreten wtirde. 

Gleich nach dem Verziehen wi I'd die zweile Hacke gege
ben, die genau so wie die erste durchgefiihrt wird und auch 
denselben Zweck vel'folgt; nul' werden jetzt auch von Al'bei
tern mittels Hauen oder anch mittelst Rtibenhacken die Zwi
schenraume in den Heihen behackt. Dies geschieht. so, dafi del' 
Planet vorausfahrt, wahrend die Arbeiter nachgehon und die 
nichtbehackten Zwischenraume in den Reihen einfach seitlich 
dnrchziehen. Dabei ist die Tagesleistung eine ganz bedentende. 

Bevor die Rispe (bei Mais anch Fahne genanni) 
erscheint, ist es notwendig, den Mais gut zn bohaufeln. Dies 
kann sowohl mit dem Haufelkorper des Planeten, als anch mit 
dem gewtihnlichen Kartoffelhaufelpflug geschehen nnd ist 
zweckmafiig nicht auf einmal, sondern auf zweimal hinter
einander durchznfiihren. Besonders ist dies dann vorteilhaf1, 
wenn del' Boden inzwischen wieder verkrustet oder sonst nicht 
gentigend locker ist. Zum Mais solI namlieh nul' lockere 
Erde gehaufelt werden und zwar so, dan die Stengel anch 
tatsachlich tiber dem erst en Stengelknoten mit Erde bedeckt 
sind. Dies ist jedoch meistens bei einmaligem Behaufeln nicht 
vollstandig zu erreichen. Del' Zweck des Behaufelns ist ein 
mehrfacher. BIeibt eine Maispflanze unbehaufelt, so bemerk1 
man sehr bald, dan sich ans dem ersten Rt('J1geIknoten abo 1'-

n* 
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halb des Bodens etwa "/2 bis 1 em lange Luftwurzeln bilden 
und zwar urn den Stengel herum. Werden diese nun mit 
Erde bedeckt, was beim Behaufeln geschehen solI, so 
wandeln sich die Luftwurzeln in Erdwurzeln urn und 
tragen hiedurch einerseits zur hoheren' Standfestigkeit der 
Maispflanze gegen Wind ·bei, andererseits helfen sie auch 
die Pflanze zu ernahren und es wird hiedurch auch der 
Bereich der Nahrstoffaufnahme flir die Pflanze ein weitaus 
grol1erer. Mit dem Behliufeln sind die eigentliehen Kultur
arbeiten abgeschlossen. 

Da sieh jedoeh bei vielen Maispflanzen naeh der Bltite 
Seitensehol1linge zeigen, die der Pflanze nur Nahrstoffe weg
nehmen ohne selbst einen Zweek zu haben, ist es vorteilhaft, 
die Maisreihen durehzugehen urn diese Seitentriebe, die gesam
melt als Grtinfutter verwendet werden konnen, von der Pflanze 
wegzureil1en. Diese Arbeit bezeiehnet man als das "Geizen". 

Sind spater dann die Maiskolben in der Reife ziemlieh 
weit vorgesehritten (mindestens in der Milehreife) und handelt 
es sich urn Mais, der spat reift, wie dies bei unseren grol1-
kornigen Sorten haufig der Fall ist, so kann man aueh das 
sogenannte "Entfahnen" durehflihren. Es gesehieht dies in 
der Weise, dail die obersten noeh grtinen Maisstengel mit den 
noeh grtinen Blattern beilaufig spannhoch oberhalb des hoeh
sten Kolbens abgesehnittlBn werden. Diese Maisstengel konnen 
gehaekselt vorztiglieh als Futter Verwendung finden, ohne 
dail hiedureh die zur Reife gelangende Maispflanze irgendwie 
Sehaden leidet. 1m allgemeinen wird die Reife hiedurch etwas 
beschleunigt und die Erntearbeiten ganz wesentlieh erleiehtert, 
weil die ausgebroehenen Kolbcn ohne Rindernis auf RauIon 
geworfen oder aueh gleieh anf den vVagen geladen werden 
konnen. 

Die Ernte 
In kleineren nnd mittleren Betrieben werden die Kolben, 

vorausgesetzt, dail die ganze Pflanze dtirr geworden ist, die 
Korner an den Kolben ihre nattirliehe Farbe habcn und hart 
geworden sind, samt den Liesehblattern ausgebroehen und naeh 
Hause geflihrt. Daselbst werden die Kolben meist abends 
bei lnstiger Gesellsehaft aufgearbeitet, das heifit, die Liesehcn 
(Deekblatter) werden bis auf drei odeI' vier weggerissen, 
diese sodann zurliekgebogen und gewohnlieh zu je zwei odeI' 
vier, manehesmal auch zu ein meterlangen Zopfen Zllsammen
gebunden. So hangt man sie dann an luftigen PHitzen Zll111 
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Beispiel unter Einfahrten, auf zugigen Boden, unter Dach
vorsprtingen entweder auf Holzstangen odeI' auf gespanntcll 
Drahten, odeI' auch auf eigenen Holzgestellen auf. Luftig, am 
best en jedoch zugig muE ein solcher Platz sein, weil del' Mais 
sonst leicht schimmelt. 

Beim GroEbesitz werden die Lieschen am Felde vom 
Kolben sofort mittels eines eigenen Vorteiles abgetrennt, del' 
Kolben ausgebrochen, worauf er in eigens gebaute Trockell
ha,user, sogenannte "Tschardacken", zum Trocknen aufge· 
schtittet wird (s. Abb. 39). 

Gewohnlich wartet man mit dem Abrebeln des Maises 
bis gegen Weihnachtcn, weil sich sogenannter Neumais, wenn 
er nicht vollstandig 
trocken ist, einer
seits schwer in 
hoheren Haufen 
aufbewahren lam 
und andererseits 
auch nicht zum 
Schroten eignet, da 
er sich unter U m-

standen noch 
schmiert. Neumais 
darf nul' seicht auf
geschtittet und muE 
ofters umgeschau
felt werden, da Mais 
sehr leicht schim
melt. Das Rebeln 

Abb. 39. Maistrockenhaus der Gutspachtung 
Dr. Hofeneder in Obersiebenbrunn 

selbst geschieht am vorteilhaftesten und raschesten mittels Mais
rebelmaschinen. Einegute Maisernte kann bis 50 mq Kiirner 
pro 1 ha liefern. 

Nacharbeiten auf dem Felde 
Nach del' Ernte mtissen die noch stehen gebliebenclI 

Maisstengel oder Stengelreste mittels groEer Messer odeI' 
Sicheln odeI' Hacken knapp am Boden abgehackt, auf Haufcn 
geworfen und konnen entweder verbrannt, odeI' dem Komposte 
einverleibt werden. Ais Einstreu sind sie zu hart, dagegen 
liefern die abgerissenen Deckblatter ein vorztigliches Ein
streumittel, wahrend die sich beim abrebeln ergebenden 
Kolbenspindeln am best en als Brennmaterial verwenden 
lassen. 
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Der Griinmais 
Da del' Mais, wie kaum eine andere Pflanze, grone grtme 

Massenertrage liefert, wird er sehr gerne zu Grtinfutterzwee~:en 
gebaut. In diesem FaIle kann er aueh noeh viel nordlieher 
gebaut werden, als dies fUr die Kornergewinnung mogliieh 
ist. Aueh ist es naeh Grtinmais in geeigneten Gegenden noeh 
leieht moglieh, Stoppelfruehte zu bauen, zum Beispiel Hirse, 
Misehling, Buehweizen. Del' Grtinmais gedeiht ebenfalls am 
besten auf leiehteren BCiden naeh friseher Stallmistdtingllng. 
Del' Anbau solI mogliehst dieht gesehehen und kann sowohl 
mit del' Hand als aueh mit del' Masehine ausgefUhrt werden. 
Man benotigt hiezu pro 1 ha zirka 180 bis 250 kg. J e diehter 
er gebaut wird, desto dtinnstengeliger und hoher wird er. Dies 
kommt daher, dan er der in den unteren Teilen herrsehenden 
Dunkelheit enLwaehsen will und dem Lichte zustrebt. Da
dureh bildet er aueh zarte, saftige Stengel, die wenig Rohfaser 
enthalten und yom Vieh gerne gefressen werden. Bei dunnem 
Stande verholzen die Stengel frtihzeitig und werden dann vom 
Vieh versehmiiht. Soleher Maia kann dann nul' gehaekselt dem 
anderen Futter beigemiseht odeI' eingesauert werden. Del' ltn
bau von Grtinmais erfolgt vorteilhaft in del' Weise, dan man 
nieht die ganze Flaehe auf einmal gleichzeitig bebant, sondern 
in mehreren Zeitabschnitten, damit man stets frischen, jungeren 
Mais zur Verfiigung hat. Das notwendige Futterquantum 
wird taglieh geschnitten, weil aueh lufttrockener Mais yom 
Vieh nieht gerne aufgenommen wird. Beim Erseheinen del' 
Rispe solI die Flaehe so ziemlieh abgeerntet sein. Grtinmais 
ist ein sehr beliebtes Milehfutter, nul' mnn gleiehzeitig aueh 
Klee mitverfUttert werden, weil Mais allein zu eiweisarm ist. 
In klimatiseh gtinstigcn Lagen kommt Grtinmais aneh als 
Stoppelfrueht in Betracht. Auch kann Grtinmais selbst zweimal 
nacheinander in einem Jahre gebaut werden. Del' Ertrag an 
grtiner Masse betragt im Dllrehschnitte zirka 500 q pro 1 ha. 

Die Hirse (Panicum miliaceum) 
Die Hirse stammt wahrscheinlieh aus Ostindien. Ihr 

Anbau ist im standigen Rtickgang begriffen.In osterreieh 
spielt sie eine sehr untergeordnete Rolle und wird nur in 
einigen Teilen des Marehfeldes sowie im Stiden gebaut. Die 
Hirse dient hauptsachlieh als Gefltigelfutter nnd gibt entschalt, 
den sogenannten Hirsebrei, der Zllr Ftitternng von Kueken 
verwendet wird. 
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Die Hirse ist ein Fremdbefruchter. 
Die bei uns gebaute Rispenhirse (Klumphirse) hat gelbe, 

rote oder graue Samen. Sie hat ein geringes Wasserbedtirf
nis und vertragt grofie Bitze und Trockenheit sehr gut. Da 
sfe sehr stark frostempfindlich ist, kann ihr Anbau nicht vor 
Mitte Mai vorgenommen werden. Sie gedeiht am besten auf 
sandigen warmen BOden mit durchlassigem Untergrund. lnfolge 
ihrer langsamen Jugendentwicklung leidet sie sehr stark durch 
Unkraut, weshalb sich gedtingte Backfrtichte am besten als 
V orfrtichte eignen. Sie gedeiht aber auch nach Wintergetreide 
gut, wenn das Feld unkrautfrei ist. Der Saatgutbedarf betragt 
bei Drillsaat 20 bis 45 kg pro 1 ha. Sie soIl seicht, etwa ein 
bis hochstens zwei Zentimeter tief untergebracht werden. 1st 
sie zirka 5 em hoch geworden, so wird sie, wenn Gefahr von 
Verunkrautung oder Verkrustung besteht, tibereggt. Gutes 
Saatgut soIl eine Reinheit von 95 % und eine Keimfahigkeit 
von mindestens 80% anfweisen. Da die Birse bei der Ernte 
stark dem Kornerausfall ausgesetzt ist und auch sehr ungleich 
reift, wird sie geschnitten, sobald die Balfte der Korner reif 
ist. Man drischt die Korner alsbald aus und lant sie gut 
trocknen. Zu diesem Zwecke dtirfen sie nur seicht aufgeschuttet 
nnd mtissen oft umgeschaufelt werden. Der Kornerertrag kann 
pro 1 ha mit 12 bis 20 q angenommen werden. Das Stroh wird 
als Futterstroh verwendet. Das Hektolitergewicht ist im Mittel 
70 kg. Etwas haufiger wird Birse als Grtinfutter noch nach 
Wintergerste, Winterroggen oder nach Grtinmais gebant. 

Anhang zum speziellen Teil 

Der Buchweizen oder das Heidekorn (Polygonum 
Fagopyrum) 

Der Buchweizen gehort zu den Knoterichgewachsen 
(Polygonaceen) nnd stammt ans Zentralasien, der Mand
schnrei nnd dem stidlichen Sibirien. In Osterreich wird er im 
sHirkerem Malle in Steiermark, Karnten nnd Bnrgenland, 
weniger in Niederosterreich (Marchfeld) nnd Tirol nnd am 
wenigsten in Oberosterreich gebaut. 

Die Pflanze bildet einen 1/2 m bis tiber 1 m hohen Stengel, 
der sich krantartig verzweigt nnd viele Blatter tragt. Die 
Blatter sind herzpfeilformig, an der Oberflache glatt nnd ganz
randig. Teils sind sie kurz, teils lang gestielt. Die Bltiten 
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sind weiE, rosa, bisweilen auch rot und bilden eine einfache 
Traube. 1m Inneren der Bltiten befinden sich sogenannte 
Honigdriisen. Die Friichte sind von einem fiinfblatterigen Kelch 
umschlossen und bilden ein dreikantiges nach oben zuge
spitztes Niil1chen. Wegen der Ahnlichkeit seiner Samen mit 
den Bucheckern erhielt er den Namen Buchweizen; oft wird 
er auch Heidekorn (Heiden) genannt, weil er in den Heide
gegenden Deutschlands hiiufig gebaut wird. 

Man unterscheidet: 
a) Den gemeinen Buchweizen (roter Stengel) mit seinen 

beiden Spielarten: den gemeinen Buchweizen mit schwarz
braunen Niil1chen und den schottischen Buchweizen mit silber
grauen NiiJ1chen. Letzterer ist anspruchsvoller. 

b) Den tartarischen oder sibirischen Buchweizen mit 
griinem Stengel und gefliigelten Niil1chen, der mehr Stengel 
und Blatter liefert und daher hauptsachlich fiir Griinfutterbau 
in Betracht kommt. 

Der Buchweizen gedeiht besonders gut in warmer en 
Lagen auf Sand- und MoorbOden, sowie auf Neuland; dagegen 
sagen ihm bindige Boden nicht zu. Auch ist er gegen Boden
saure nicht empfindlich. WBgen seiner groEen Frostempfind
lichkeit darf er nicht vor Mitte. Mai angebaut werden. 

Als Diingemittel kommt auf den leichten BOden Kali und 
zur besseren Kornerausbildung wohl auch Phosphorsaure in 
Betracht. Kiinstliche Diingung kann jedoch bei entsprechend 
guter Diingung der Vorfriichte auch unterbleiben. Wird er 
als Hauptfrucht kultiviert, so kann er nach jeder Frucht 
folgen, gedeiht jedoch am best en nach gediingten Hackfriichten. 
Sehr haufig wird er aber zufolge seiner kurzen Vegetations
dauer als Stoppelfrucht nach Roggen oder Wintergerste ge
baut. In dies em FaIle soIl jedoch der Anbau langstens in den 
ersten Julitagen erfolgen, weil spaterhin kein giinstiges Ergeb
nis mehr zu erwarten. ist. Die Stoppeln werden gleich nach der 
Ernte gestiirzt, das· Feld abgeeggt und hierauf sofort gesat. 
Der Stoppelfruchtbau setzt einen nicht zu ausgeniitzten Boden, 
ferner einen langandauernden, schonen, feuchten und warmen 
Herbst voraus. Nach Stoppeibuchweizen ist die Nachfrucht 
natiirlich entsprechend zu diingen. War er als Hauptfrucht 
gebaut, so -folgt am besten Weizen; nach Stoppelbuchweizen 
dagegen eine Sommerung. 

Er wird in einer Reihenentfernung von zirka 20 bis 30 cm 
gedrillt, wozu ein Saatquantum von zirka fiE) hi", 1Jlf) lr~ nnt-
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wendig ist. Herrschi zu diesel' Zeit sehr trockenes Wetter, so 
muE nach dem Anbau unbedingt gewalZt werden. Schon flinf 
bis acht Tage nach del' Saat erscheinen die jllngen PHiinz
chen; sie wachsen in del' ersten Zeit ungemein rasch und 
unterdrlicken daher meist auch auftretendes Unkraut. Drei 
W ochen vom Tage des Allfgehens an gerechnet, beginnt er 
bereits zu bllihen und nach 60 Tagen Vegetationszeit ist er 
als Grlinfutter schnittreif. Setzt wiihrend del' BHitezeit stark 
windiges odeI' andauerndes Regenwetter ein, so erfolgt die 
Befruchtung nul' mangelhaft odeI' sie unterbleibt ganz, weshalb 
die Fruchtbildung unsicher ist. Del' Buchweizen ist namlich 
auf Fremdbefruchtung durch lnsekten, namentlich durch 
Bienen angewiesen. In manchen Gegenden, zum Beispiel im 
Marchfelde, werden oft von anderen Gebieten Zllr Zeit del' 
Bllchweizenbllite Bienenstticke aufgestellt, wodurch die Be
fruchtung des Buchweizens beglinstigt und del' Kornerertrag 
erhoht wird. Auch gibt Buchweizenweide einen vorzliglichen 
Honig (Buchweizenhonig). Tritt keine Befruchtung ein, so 
bildet del' Buchweizen zwar die Samenschale aus, jedoch bleibt 
das NliEchen innen leer. Von tierischen und pflanzlichen 
Schadlingen hat er wenig zu leiden. Da die Bllitezeit lange 
andauert, ist auch die Reife sehr ungleich, weshalb del' 
Schnitt dann beginnen muE, wenn del' groEte Teil del' 
Samen reif geworden ist, wenn also das Inn ere des 
Kornes vollstandig mehlig erscheint. (August bis Septem
ber). Um Samenausfall zu vermeiden, ist es vorteilhaft, im 
Tau zu mahen. Infolge del' saftigen Stengel erfordert er ein 
langes Nachreifen, 'was sowohl in Schwa den als auch in SRegen 
(Kapellen) geschieht. Damit die Korner im Stroh nicht 
schimmeln, solI er frlihzeitig vorgedroschen werden, worauf 
man die Nachreife fortsetzt. Buchweizen kann nul' in eigens 
hiezu eingerichteten M lihlen gemahlen werden. Da das ge
wonnene Mehl weniger gut backfiihig ist, wird es meist zur 
Erzeugung des auEerst nahrhaften Heidensterzes (besonders 
in Steiermark) verwendet, wahrend die Kleie als Viehfutter 
dient. Die Korner werden auch zur Geflligelmast und zur 
Schweineflitterung benutzt. Die Verflitterung von grilnem 
Buchweizen an Schafe und Schweine und von Buchweizen
stroh an Schafe muE mit einiger V orsicht geschehen, da weiEe 
und weiEgescheckte Tiere, wenn sie nach solcher Futterung 
del' Sonne ausgesetzt sind, von del' sogenannten Buchweizen
krankheit befallen werden konnen. Sie iiuHert sich in An-
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schwellen von Hals und Ohren und bei Schweinen auch in 
Auftreten von roten Flecken. (Ahnlich dem Rotlauf.) Tritt 
die Krankheit auf, so wird sie in der Regel durch Unter
brechung der Buchweizenfiitterung und Einstallen der Tiere 
(vortibergehendes Dunkelhalten der Stallungen) rasch wieder 
geheilt. Der Ertrag an Kornern schwankt von vollstandigen 
Mifiernten bis etwa 20 q pro 1 ha mit einem Hektolitergewicht 
von zirka 64 bis 70 kg. Das Stroh kann, wenn es gut einge
bracht wird, verftittert werden, eignet sich jedoch aus ohen 
angefiihrtem Grunde besser zur Einstreu. 
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die Sehilderung del' land wirtsehaftliehen Verhiiltnisse im alten und 
Heuen bsterreieh sehlieIlt sieh eill Dberbliek tiber die ElltwicklullgS
gesehiehte del' osterreiehisehell Landwirtsehaft von den Anfiillgen 
bsterreichs bis in die jtillgste Zeit del' Kriegs- und Naehkriegswirt
sehaft. Eingehend WCrdf'H sodann die versehiedenen Zweige del' 
Bodcnnutzung und del' Viehwirtsehaft und deren J';ntwieklungs
moglichkeiten bespro('hcn. Politische und wirtschaftliche Fragen, 
deren Zusammellhang mit der Auistiegsmogliehkeit unserer Land
wirtschaR beleuchtet wird, umrahmen den sachliehen Kern. So wurde 
hier ein Bueh gesehrieben, das iiber das vVesen del' osterreiehisehen 
Landwirtschaft eingehendell Aufschlu11 bietet und nicht nul' fiir den 
Faehbeamten und Landwirtsehaftslehrer wertvolle Anregungen und 
viel vVissenswertes enthiilt, SOndeI'll aueh von jedem praktischen 
Landwirte mit gro11em Interesse gelesen werden wird. Ob seines ge
diegenen Inhaltes, del' klaren Ausdrueksweise und seiner Virlseitig
keit ist diesem 'Buche nul' cin gro11er Leserkreis zu wiinschen. 

(Der Landeskultllrrat, Salzburg.) 

... Del' Verfasser ist bereits als gemmer Kenner unserer 
Land wirtsehaft besteus bekaunt. Sein neues Buch zeigt cine geradezu 
meisterhafte Vereinigung von praktiseher Detailkeuntnis und theore
tischem vVeitblick. Es schildert nicht nur die natiirlichen V oraus
setzungeu und Moglichkeiten unserer Agral'wil'tschaft sowie ihre 
gegenwiirtige Lage, sondern sucht auch stets die zweckmiilligsten Ent
wicklungslinien zu findell. Insgesamt cnthiilt cs also rin am;fiihrliches 
l'ealpolitisehcs Programm nebst cingehendpr Begriindullg. J ellerman, 
del' sieh mit dem osterreiehischen 'Yil'tschaftsproblem besehiiftigt, 
wird das Studium diesel' Sehrift unentbehrlich sein ... 

("Keue,; Wiener Tagblatt") 

Bauernregeln und Lostage in kritischer Beleuchtung. 
Von Dr. Hermann Kaserer, o. 0. Professor fill' Pflanzenbau an 
del' Hochschule fUr Bodenkultur in Wien. (Sondel'abdruck del' 
"Furtsehritte del' Landwirtsehaft", 1. Jahl'gung 1926, Hefte 8, 9. 
11, 13, 14, 18.) 36 ~eiten. 1926. 1.80 Schilling, 1.10 Hckhsmnrl; 
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Die "Fortschritte del' Landwirtschaft" voroffentlichen Original
arbeiten namhafter Autoren und aus fiihrenden Instituten Europas, 
wobei die Schriftleitung besonders jene Ergebnisse beriicksichtigt, die 
flir eine Auswertung in del' Praxis von Bedeutung sind. Die Zeit
schrift bemiiht sich, durch (line rasche Vermittlung del' Forschungs
resultate an die BetriebsfUhrung dem Fortschritt del' Landwirtschaft 
zu dienen und Fmgen von wirtschaftlicher Bedeutung' einer wisscn
schaftlichen Klarung zuzufiihren. Sie stiitzt sich dabei sowohl auf deu 
gebildeten Landwirt wie auf die Lehr- uud Forschungsstatten. Del' 
Referatenteil ermoglicht jedem Leser eine standige Dbersicht iiber aile 
Fragen seines Arbeitsgebietes. Das Nachrichtenmaterial umfallt 
1400 Zoitschriften des In- uud Auslandes. 
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del' Praxis. - Kongresso, Tagungen, Veranstaltungen. - Patcn!
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verwandte Industrien. - Technik und Landwirtschaft. - Gren:!,- nllll 
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Aus den Besprechungen: 
... Die reiche theoretische Vielseitigkcit Adametz', gepaart mit 

voIIkommenem Beherrschen des Stoffes und der Grenzgebiete Bowie 
oie dezennienlange praktisch-ziichterische uno Lehrtatigkeit bilden 
oas Geriist zu diesem Lehrbuche, welches nicht nur auf die ganze 
einschlagige Literatur Riicksicht nimmt, sondern auch reichlich aus 
eigener QueIIe schopft. Das Lehrbuch Adametz' kann hiermit wirk
lich als Originalwerk bezeichnet werden. .. Adametz ist es mit 
dies em Werke gelungen, ein vorziigliches Lehrbllch dem studierenden 
Landwirt noch in verarbeitungsfahigem Umfange zu geben, dartiber 
hinaus hat es aber auch fiir den geschulten Praktiker und fiir aIle 
jene, die sich mit Biologie befassen, grofien Wert. 

("Wiener landwirtschaftliche Zeitung".) 

Arbeiten der Lehrkanzel fiir Tierzucht an 
der Hochschule fiir Bodenkultur in Wien 

Herausgegeben von 

Rohat Prof. Dr. L. Adametz 
Dritter Band: 

Mit 38 Abbildungen und 14 Tabellen. 211 Seiten. 1925 
Preis: 21 Schilling, 12'35 Reichsmark 

I n hal t s v e r z e i c h n is: IKraniologische Untersuchungen des Wild
rindes von Pamiatkowo. Ein Beitrag zur Frage nach der Abstammung 
europiiischer Hausrinder. Von Hofrat Dr. Leo pol dAd am e t z, o. o. 
Professor an der Hochschule flir Bodenkultur in Wien. - Ueber den 
Schiidelbau, die Herkunft und die vermutliche Abstammung des im 
sndostlichen Europa, verbreiteten Kalmnckenrindes. Von Hofrat Dr. 
Leo pol dAd a met z o. 0 .. Professor an der Hochschule flir Boden
kultur in Wien. - Ueber Rasse und Herkunft der holliindischen 
Rinder unter besonderer Beriicksichtigung des rotbunten Maas-Rhein
Ijsselviehs. Von Dr. Ado U S t a ff e, Privatdozent an der Hochschule 
fiir Bodenkultur in \Vien .. - Untersuchungen iiber die Ursachen des 
Rnckganges der AlpWirtschaft und der Verodung der Dauersiedlungen 
am Vorarlberger "Taunberg". Von Dr. Hans Peter, Privatdo:wnt 
an der Hochschule fiir Bodenkultur in vVien. - Beitrag zur Ab
stammung des bosnischen I'onys. Von Dozent Dr. A I b e r tOg r i z e k, 
Zagreb. - Untersuchungelll nber die Abstammung und Rassezuge
horigkeit der Pinzgauer Hinder. Von Landestierzuehtinspektor Dr. 
Rob e r t S c h e u c h, Klagenfurt. - Zur Monographie der gemsfarbigen 
Pinzgauer Ziege. Von Landesalpinspektor Dr. E ri eh S aff e rt, Salzburg. 




