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Tabelle 7. 
L e i s t u n g s e i g e n s c h a f t e n  u n d  Q u a l i t ~ . t  

s i n d  k o m b i n i e r b a r .  
X o m b i n a t i o n s z i i c h t u n g  be i  

S o m m e r w e i z e n .  
P e r a g i s  • G a r n e t  

Gelbrost . . . . .  anf~llig widerstandsf~hig ]3raunrost . . . .  anf~llig (. 
Standfesfigkeit . gut schlecht 
Qualit~tt . . . . .  c (schIecht) A (sehr gut) 
Ertrag . . . . .  gut germg 

S t a m m  38o%1 
Gelbrost . . . . .  widerstandsfS.hig 
]3raunrost . . . .  ,, 
Standfestigkeit . gut 
Qualit~t . . . . .  A (sehr gut) 
Ertrag . . . . .  Ertragsgruppe Peragis-v. Rfim- 

kers frt~her So. D.-Strubes 
roter Schlanstedter. 

Wir mfissen uns bei der Qualitiitszfichtung 
darfiber klar sein, dab wit Qualit~tssorten 
schaffen mfissen, die in der Ertragsleistung un- 
seren heutigenSorten mindestens gleichkommen. 

Q u a l i t ~ t s z f i c h t u n g  u n d  c h e m i s c h e  
B e h a n d l u n g  de r  Mehle.  

]3is in die letzte Zeit wird yon Interessen- 
kreisen der chemischen Industrie behauptet,  
dab die Qualit~tszfichtung fiberflfissig sei, well 
es m6glich ist, die Qualit~t unserer Mehle durch 
chemische Zus~itze zu verbessern. Ohne auf 
Einzelheiten einzugehen, soll hier folgendes 
festgesteUt werden: 

I. Es ist bis heute nicht sicher erwiesen, ob 
die chemischen Zus~itze (Kaliumbromat, Am- 
moniumpersulfat usw.) yore ern~ihrungsphysio- 
iogischen und hygienischen Standpunkt aus ge- 
sehen, einwandfrei sind. Aus diesem Grunde 
haben viele Kulturstaaten tin Verbot ffir che- 
mische Mehlbehandlung, z .B.  Italien, Frank- 
reich, Belgien, Ungarn, Tschechoslowakei, Ar- 
gentinien u .a .  

2. Das deutsche B~ckerhandwerk fordert 
heute in verstfirktem MaBe ein Verbot fiir die 
chemische Behandlung der Mehle. 

3. Die Wirkung der chemischen Mittel ist 
relativ gering. Sie ist sicher vorhanden bei Form- 
geb~cken, sehr wenig dagegen bei freistehenden 
GebXcken, die in Deutschland vorherrschen. Es 

kommt welter hinzu, dab die chemischen Zu- 
s~tze am besten bei Weizenmehlen bei guter 
Kleberqualitgt und hoher Klebermenge wirken. 

4. DaB wir in der deutschen Mfillerei und 
B/ickerei kleberstarken Weizen und Weizen- 
mehle nicht entbehren k6nnen, geht schon 
daraus hervor, daB, trotzdem die Mehlbehand- 
lung uneingeschr~nkt in Deutschland gegen- 
w~irtig gestattet ist, die hohe Einfuhr ausl~in- 
discher Qualitgtssorten notwendig war. 

Die  W e i z e n q u a l i t S A  D e u t s c h l a n d s  
in der  G e g e n w a r t  u n d  Z u k u n f t .  

In den letzten drei Jahren sind am Insti tut  
ffir Pfianzenbau und Pflanzenziichtung in Halle 
umfangreiche Untersuchungen fiber dig Qualit~it 
derWeizenernten 1931-33 durehgeffihrt worden, 
wobei insgesamt 9ooo Weizenproben aus alien 
Teilen des Reiches untersucht worden sind. 
Dabei ergab sich, dab rund 3% der Weizen- 
erzeugung A-Qualit~t, 24% B-Qualit~t und 
73 % C- Qualit~t hatten, w~ihrend ffir die Selbst- 
versorgung notwendig w~iren etwa 2o- -3o% 
A- Qualit~it, 50--60 % B- Qualit~t und 20--30 % 
C-Qualit~t. Bei diesen Untersuehungen kam 
ferner zum Ausdruck, dab wir heute bereits in 
den versehiedenen Bezirken des Reiches erheb- 
liche Unterschiede in bezug auf Kleberq~talitdt 
haben. So bebaut z. B. Bayern 40 % der Anbau- 
fl~iche mit A- und B-Sorten - -  was in erster 
Linie auf die Arbeiten der Bayerischen Landes- 
saatzuchtanstalt Weihenstephan zurfickzuffihren 
ist - - ,  dagegen bauen einige norddeutsche 
LSnder und Provinzen nur 4 % A- und B-Sorten 
auf ihre Gesamtweizenfliiche. 

Es wird unsere Aufgabe sein, die Weizen- 
qualit~t in Deutschland zu verbessern, da[3 auch 
in qualilativer Hinsicht unsere Selbstversorgung 
bei Weizen sichergestellt wird. Wir hoffen, dab 
diese Arbeit genau so schnell erledigt wird wie 
die mengenm~Bige Ausdehnung der Weizen- 
erzeugung bis zur Selbstversorgung in den 
letzten Jahren. Die Ziele und Wege ffir diese 
neue Aufgabe im deutschen Weizenbau sehen 
wir heute klar und sicher, sie sind allein gegeben 
in der Zi~chtung und dem Anbau yon Sorten mit 
guter Qualitgt und hohen Leistungseigenscha/ten. 

M e t h o d e n  d e r  ( 3 e h a l t s b e s t i m m u n g  b e i  R u n k e l n  ~. 
Von y o n  Wiesr iKnehden b. Templin U1Vi. 

Die Methoden der allgemeinen Pflanzen- Vervollkommnung erfahren, insbesondere anf 
analyse haben im letzten Jahrzehnt  manche dem Gebiete der Mikrochemie und der physika- 

lischen Chemie. Die Landwirtschafts-Wissen- 
1 Vortrag, gehalten auf dem Fortbildungskursus scha/t wird diese benutzen miissen, um unsere 

ftir Pflanzenzfichter am 22. Juni 1934 in Mtinche- 
berg i. IV[. Kenntnisse fiber die Biochemie unserer Kultur- 
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pflanzen zu vertiefen. Der Zfichter und Sorten- 
prfifer wird aus technischen Grfinden leider nicht 
allzu viele der neuen Elementar-Methoden fiber- 
nehmen k6nnen; denn in den meisten F~illen 
leiden sie an einer zu groBen Umst~indlichkeit, 
Kostspieligkeit und geringen Tagesleistung des 
Analytikers. Insbesondere die mit Ertrags- 
feststellungen parallel laufenden Zfichtungs- und 
Sortenprfifungsanalysen werden auch kfinftig 
vorwiegend als Pauschal-Analysen vorgenom- 
men werden mfissen. 

Unter Elementar-Analyse verstehe ich dabei 
die wissenschaftlich exakte, absolute und quan- 
t i tative Bestimmung einzdner chemischer Ver- 
bindungen, w~ihrend die Pauschal-Analyse nur 
relativ vergleichbare, quantitat ive Werte fiber 
Mischungen chemischer K6rper ermittelt. Durch 
grundlegende Elementaranalysen sind wir fiber 
gewisse biologische Korrelationen in Kenntnis 
gesetzt nnd k6nnen danach mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit aus dem Ergebnis einer PauschaI- 
analyse auf die Menge einer in der betreffenden 
Mischung vorherrschenden chemischen Ver- 
bindung schliel3en. 

Im technischen Betriebe charakterisiert sich 
ferner die Analysenmethode durch die Tages- 
leistung ie Apparatur. Sorten- und Stammes- 
priifungen werden, wenn man je 2--3 Wieder- 
holungen vereinigt zu einer Analyse, mit der 
Tagesleistung von 5O--lOO Analysen auskom- 
men, eine derartige Analysenart will ich nach- 
folgend mit dem Ausdruck ,,Dauermethode" 
kennzeichnen und damit unterscheiden yon der 
,,Schnellmethode", deren Tagesleistung bei etwa 
50o--1000Analysen je Apparatur liegt. Diese 
,,Schnellmethoden" sind die einzigen, welche dem 
Arbeitstempo der Individual-Selektion oder der 
Analyse einzelner Wiederholungsparzellen zu 
folgen imstande sind und deshalb von grund- 
legender praktiseher Bedeutung. 

Im Rahmen eines kurzen u ist es 
natiirlich unm6glicb, aucb nur ann/ihernd voll- 
st~indig und wissensehaftlich begrfindet das so- 
eben umrissene anatytische Gebiet ffir die 
Gehaltsbestimmung an Runkeln abzuhandeln. 

Ich beschr~nke mich deshalb auf die Gehalts- 
bestimmung in der Rfiben-Wurzel und kann auch 
hier nur einige wesentliche Bestimmungsmetho- 
den herausgreifen, Will die ~tlteren an sich wich- 
tigsten Methoden der Kohlehydratbestimmung 
nur kurz streifen und etwas ausffihrlicher einige 
neuere analytische Methoden kennzeichnen. 

Gesam#rockensubstanz. Ffir diese Pauschal- 
analyse fiber die Wassergehaltsbestimmung be- 
sitzen wir bisher n u t  Dauermethoden, insbeson- 

dere die der Rficktrocknung im Trockenschrank 
bei etwa lO5 ~ bis zur Konstanz. Eine elektro- 
metrische Schnellmethode mittels der Dielektri- 
zitgtskonstanten ist technisch m6glich, die Appa- 
ratur  aber zu teuer. 

Die vorhandene , ,Dieko"-Apparatur der Hei- 
1an G. m. b . H .  erffillt ihren Zweck nur bei 
einem Trockensubstanzgehalt yon 6o--9o%, 
scheidet demnacb bei Rfibenwurzeln aus. Die 
Trockenschrankmethode ist m . E .  bei Sorten- 
prfifung yon Runkeln dem Polarimeter immer 
noch vorzuziehen. Falls ein Versuchsring mit 
einer Zuckerfabrik zusammen arbeitet und diese 
kein Refraktometer besitzt, so sollte man lieber 
deren Trockenschrank als deren Polarimeter be- 
nutzen. Von Wichtigkeit ist, wie stets, so hier 
ganz besonders die richtige Probenahme an min- 
destens 50 Rfiben je Sorte. Bohrmaschinen, 
Fr/isen, notfalls eine auf jedem Gute vorhandene 
Kreissage liefern den n6tigen feinzerrissenen 
Zellbrei. 1% Formalinzusatz macht ihn hattbar 
und versandf~ihig. Ausgepref3te SaftprobeI1 
lassen sich in Flaschenkisten, wie sie {ihnlich 
der Milchkontrollbeamte benutzt, leicht ver- 
schicken. 

Es gibt, nebenbei gesagt, heute keillerlei l~nt- 
schuldigung mehr ffir die ,,Gehaltsbestimmung" 
einer ganzen Sorte an 5 - - IoRi iben ,  das ist 
grobes Unrecht am Zfichter nnd Anbauer. 

In der lb'slichen Trockensubstanz mfissen in 
erster Linie die etwa 72 % des Gesamtgehaltes 
der Runkel ausmachenden Zuckerarten be- 
st immt werden. Hierbei verwendet man 1eider 
auch heute noch f~ilschlieherweise die Schnell- 
methode der Polarisation. Diese ist bei Runkeln 
keine Elementar- sondern eine Pauschal-Analyse 
sehr anfechtbarer Art. Selbst im ABDERHAL- 
I~ZN IV, 9 S. 32 ist die Analyse yon Zuckerrfiben 
und Runkeln als Fut termit tel  mittels Polari- 
sation empfohlen, ohne dab dabei die links- 
drehenden Monosen der Runkel erw/ihnt werden. 

Wer Runkelgehalt nut  durch Polarisation 
bestimmen will, versucht Unm6gliches, n/imlich 
die Bestimmung zweier Unbekannten aus einer 
einzigen Oleichung. Es gem allenfalls noch an, 
wenn ein Zfichter sein immerhin ziemlich ein- 
heitliches Stammzuchtmaterial  polarisiert, trotz- 
dem auch da m . E .  teilweise bei der Gehalts- 
runkelzfichtung alas Erbgut hober Boden- 
ansprfiche auf die jahrzehntelang ausschlieBlich 
ge f ib te  Polarisations-Analyse zurfickzuffihren 
ist. Keinesfalls aber sollte die Sortenversuchs- 
Technik bei Runkeln yon der Polarisation 
weiterhin Gebraueh machen, sondern sich am 
besten des Refraktometers, notfalls der Trock- 
nungsmethoden bedienen. Der Sortenprfifer 
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arbeitet mit so verschiedenen Sortentypen, auf 
so unterschiedlichen Bfden,  mit so verschiede- 
nen Aufbewahrungszeiten und nntersucht auch 
zu so verschiedenen Jahreszeiten, dab der Gehalt 
an linksdrehenden Monosen in den Runkeln 
keinesfalls unbeaehtet bleiben, oder wie bei der 
Polarisation geschieht, sogar negativ bewertet 
werden darf. Es ist bekannt, dab die Polari- 
meterwerte im Frfihjahr sogar negative 
Drehungszahlen ergeben kfnnen, und man h f r t  
da mitunter  die Meinung, dab diese links- 
drehenden Monosen nur unwesentliche Bruch- 
teile der 16slichen Kohlehydrate ausmachen, 
oder dab sieals  Abbauprodukte der Disachcha- 
ride Zeichen einer leichteren Zersetzbarkeit, 
einer geringeren Haltbarkeit  in der Miete u. a. 
seien. 

Diese Anschauungen, wie sie u .a .  auch 
STEPHANI und PLAHN-APPIA~I vor l~ingerer Zeit 
vertraten, erscheinen mir angesichts unserer 
heutigen Kenntnisse fiber die osmotische Regu- 
lation und Enzymwirkung im Pflanzenorganis- 
mus nicht mehr in allen Punkten stichhaltig zu 
sein. 

Die Tatsaehe, dab mit sinkendem Gesamt- 
zuckergehalt der Anteil der Monosen stark an- 
steigt, ist eine erfolgreiche biologische An- 
passung, indem n~imlich durch Hydrolyse eines 
Molekels Rohrzueker zu Monosen die osmo- 
tische Saugkrait yon I auf etwa 1,8 ansteigt. 
Die Rfibenwurzel als Speicherorgan mug die 
osmotischen Druekverh~iltnisse gegeniiber der 
Bodenwasserkonzentration einerseits, dem Assi- 
milationsapparat andererseits bet allen Gehalts- 
typen von Runkelsorten auf eine solehe H6he 
bringen, daf3 die Versorgung der Pflanze mit 
Bodenwasser aus der Wurzel einerseits, die 
Ableitung der Assimilate zur Wurzel anderer- 
seits mfglichst ausgiebig gesichert ist. Diese 
yon uns in keiner Laborapparatur  rekonstruier- 
bare Doppelleistung bewerkstelligt die lebende 
Pflanze fiber ihre enzymatische und osmotische 
Regulation in wunderbarster Weise. Bet der 
hochprozentigen Zuckerrfibe genfigen hierzu die 
osmotischen Saugkr~fte der grogen Rohrzueker- 
molekfile (342 Mol.-Gew.), der Gehalt an Mo- 
nosen, Salzen und Zuckeraminen kann im 
Interesse der technischen Zuckerausbeute durch 
den Zfichter auf ein Minimum herabselektiert 
werden. Eine osmotische Betrachtungsweise 
kann aber auch auf diesem sehr griindlich be- 
arbeiteten Gebiete vielleicht neue Gesiehts- 
punkte liefern. Ich stelle jedenfalls fest, dab 
z .B .  SPENGLER fiber die Raffinose in der 
Znckerriibe erk~rte, iiber ihre Biidung bestehe 
v611iges Dunkel, andererseits gibt SpeXGLER 

selbst an, dab RMfinose nur in feuchten Jahren 
und Standorten gebildet werde. Was liegt da 
n~her als der SchluB, dab die Zuckerrfibe sich 
einer geringeren Bodenwasserkonzentration nicht 
nut  durch Wasser-Aufnahme in die Wurzel an- 
paBt, sondern auch durch teilweise Polymeri- 
sierung ihrer Kohlehydrate den osmotischen 
Gesamtwert herabsetzt? (Rohrzuckermolgew. 
342, Raffinose 594). 

Bet den Massen-Runkeln vollends, zumal 
wenn sie in kontinentalem Klima angebaut und 
mit nebenher gr~/3tm~glicher Blaltmasse aus- 
gestattet sein sollen, ist der erforderliche osmo- 
tische Druck nur erzielbar fiber die klein- 
molekfiligen Mineralsalze (KC1-= 74,44, NaC1 
= 58,5) und mittelgrogen Molekel der Zucker- 
amine (Glykosamin I79) und Monosen (Glucose 
198, Fruchtzucker 18@ Ja  es scheint sogar, 
dab diese Typen sogar einen Tell ihrer Cellulose 
in Form 16slicher Hemicellulosen und Pentosane 
in den osmotischen Dienst einbeziehen. Diese 
zartere Struktur der Cellulose bedingt ihre 
hfhere Verdaulichkeit, allerdings auch unleugbar 
geminderte Haltbarkeit  im Lager. 

Diesen biologischen Grundgesetzen mfissen wir 
unsere Sortenprfifungs- und Zfichtungsmethoden 
anpassen und bet Runkeln kfinftig die Monosen 
und Salze mehr beaehten. Das schlieflt nicht 
aus, dab kleine Abweiehungen durch zfichte- 
rische Selektion mfglich stud, z. B. ist mir be- 
kannt, dab eine E-Rfibe ,,saftreiner" sein kann 
als eine N-Rfibe, und dab einzelne Gehalts- 
runkelsorten einen m. E. anormal niedrigeu und 
nicht vorteilha]ten Monosen- und Salzgehalt auf- 
weisen. 

Dem Pauschalwert der 16slichen Trocken- 
substanz, den wir im Re/raktometer als Schnell- 
methode ablesen, sollten wir nicht so skeptisch 
gegenfiberstehen, wie das noch heute besonders 
in Sfiddeutschland zu beobachten ist. Die 
Neuregelung des Sortenpriifungswesens k6nnte 
m . E .  unbedenklich die Re/raktometerbestim- 
mung bei Runkeln vorsehreiben, daneben aller- 
ding s auch die Probeziehung in der schon an- 
gedeuteten Weise kritischer und sicherer ge- 
stalten. Am Refraktometer zu beaehten ist die 
Innehaltung gleichm~Biger Temperatur,  so dab 
ich Ablesungen im Freien, wie sie empfohlen 
wurden, ablehnen mSchte. I2 ~ Temperatur-  
unterschied treten an Herbsttagen leicht auf 
nnd bedingen einen Ablesefehler von fast 1% 
Troekensubstanz. Der am Sortenregister oder 
auf einer Zuchtstation arbeitende Analytiker 
sollte sich allerdings mit diesem Pauschalwert 
des Re~raktometers heute nicht mehr begnfigen, 
sondern mug versuchen, tiefer in die Kenntnis  
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der Zusammensetzung der Trockensubstanz 
einzudringen. 

Wissenscha/ttiche Elementaranalysen werden 
allerdings auch hier den Ausnahmefall dar- 
stellen, ich /ibergehe sie deshalb und verweise 
auf die Handbiicher z .B.  v o n  ABDERHALDEN, 
KLEIN U. a., nur die Elementaranalyse der Mo- 
nosen sei erw~ihnt. 

Den Monosengehalt bestimmt man als Dauer- 
methode mikromaBanalytisch mit geringen Ko- 
sten dutch Reduktion von Ferricyankalil6sung. 
RUDCZI•SKI sagt : 

, ,Dieses Salz wird  all Stelle des Kupfers benu tz t ,  
da sein Reduktionsprodukt nicht durch Luft- 
oxydation verlorengehen kann." 

Ein Materialbedarf yon nur 1--2 ccm Riiben- 
saft, groge Genauigkeit der Jodst~irketitration 
(etwa I m%), geringster Chemikalienverbrauch 
lassen die Mikromethode von I-IAGEDOIIN- 
JENSEN der Halbmikromethode von ISSEKUZZ- 
BOTH ftir den vorliegenden Zweck iiberlegen er- 
scheinen 1. Da RUDCZlNSI~I von ,,Blut-Zucker- 
bestimmung" spricht, m6chte ich erg~inzen, dab 
nach eigener Nachprtifung an chemischen Pr~i- 
paraten die Methode HAGEDORN-JENSEN die 
Glucose, Fructose und den Invertzucker quan- 
t i tat iv erfaBt. 

Den Rohrzuckergehalt kann man nach HERZ- 
t~ELD scher Inversion ebenfalls tiber die Monosen 
nach HAGEDORN-JENSEN als Differenz be- 
stimmen. Die Tagesleistung dieser Dauer- 
methode tibersteigt einschlieBlich Inversion 
allerdings kanm 60 Doppelanalysen oder 30 Sor- 
ten bzw. St~mme. 

Mit einer neuen und sehr genauen Bestim- 
mungsmethode der gesamten osmoEischen Saug- 
kra/t werden wir uns kiinftig eingehender zu 
befassen haben, ich meine die kryoskopische 
Bestimmung des osmotischen Wertes bei P/lanzen 
nach HEINRICIIWALTER ~. Die kryoskopische 
Analyse beruht darauf, dab der Zellsaft eine 
der Hydra tur  der Pflanze entsprechende Kon- 
zentration besitzt und wir den osmotischen 
Gesamtwert dieser durch Pressen oder Fr~isen 
gewonnenen biologischen Fltissigkeit als Ge- 
frierpunktserniedrigung ermitteln k6nnen. Aus 
tier Gefrierpunktserniedrigung in ~ errechnet 
sich fiir wissenschaftliche Zwecke ein osmoti- 
scher Wert in atm je nach den gel6sten chemi- 
schen Verbindungen. Ftir unsere praktischen 
Zwecke geniigt die Fanstregel, dab in allen ver- 
dtinnten w/isserigen L6sungen I Molgew. den 

1 RUDCZlNSKI, P . :  Le i t f aden  f. b iochemische  
M i k r o m e t h o d e n .  - -  KLEIN : H a n d b u c h  d. P f lanzen-  
ana lyse .  

2 ABDERHALDEN: Lie fe rung  353. 

Gefrierpunkt um 1,86o~ erniedrigt. Diesen 
Intervall von 1,86~ C nennt man Molgrad und 
benutzt ein Thermometer mit Molgradteilung 
(z. B. 1/100 Molgrad = I Teilstrich). 

Die Apparatur fiir Kryoskopie kostet nut  
etwa 4 ~ RM., da wit bei Runkeln ohne kost- 
spielige Saftpressen auskommen. Die Be- 
schaffung des n6tigen Eises ist heute nicht 
inehr unbequem, die Rtibenwurzelselektion fSllt 
ja ohnehin in den Winter. Die Ablesegenauig- 
keit liegt schon bei 3 Ablesnngen bei etwa I m % 
Molgrad. Schwierigkeit bereitet mitunter die 
Unterkiihlung: Das Gefrieren beginnt oft schon 
dicht nnter o ~ wohl infolge der Reizwirkung der 
zerrissenen Zellgewebsteilchen im Rtibensaft und 
der in ihnen enthaltenen Krystiillchen. Ich 
fand, dab 1% Formalinzusatz die Unterktihlung 
erleichterte; die durch dell Formalinzusatz er- 
forderliche Korrektur um etwa o,I34 Molgrad 
ist dann zu beachten. 

Da die Zuckerkonzentration schon ander- 
weitig ermittelt wurde, kann man aus den 
kryoskopisch ermittelten Molgraden sofort den 
Molekulargehalt an 16slichen Nichtzucker- 
stoffen iibersehen. Die Methode arbeitet sehr 
genau und liefert charakteristische Sorten- und 
Stammesunterschiede, selbst in Zeiten der 
Vegetationsruhe, besonders aber dann, wenn die 
Enzyme in st/irkerer T~itigkeit sind; also in 
Wachstumszeiten oder -vorbereitung. DaB diese 
osmotischen Gesamtwerte sehr yon den Vege- 
tationsbedingungen der Aul3enwelt abh~ingen, 
ist selbstverst~indlich, da die Methode aber sehr 
genau und auch leidlich ergiebig (Tagesleistung 
etwa 50--80 Dreifachanalysen) ist, so miissen 
sich charakteristische, erbliche Rasseneigen- 
schaften damit finden und ztichterisch aus -  
ntitzen lassen. 

Als Pauschal-Schnellmethode zur Bestimmung 
der Nichtzuckerstoffe nenne und empfehle ich 
dann noch die der elektrometrischen Leit]iihig- 
keitsbestimmung. Die Apparatur ist hier wie bei 
fast allen Schnellmethoden nicht ganz billig und 
kostet fertig gekauft etwa 600--700 RM., selbst 
montiert  etwa die H~lfte. Die Viscosit~its- 
erh6hung und die dadurch verursachte Er- 
niedrigung der Dissoziation und damit der Leit- 
f~ihigkeit durch Nichtelektrolyte, hier also vor 
allem durch Zuckermolektile, l~iBt sich ftir jede 
Zuckerart als linear ermitteln und graphisch 
oder rechnerisch ausschalten. 1% Formalin- 
zusatz zur Erh6hung der Safthaltbarkeit be- 
einflugt die spezifische Leitf~ihigkeit nut  ganz 
unerheblich. 

SchlieBlich komme ich zur Bestimmung der 
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Eiweifle, Zuckeramine, Amide und sonstigen 
N-haltigen Gehaltsanteile der Runkel. 

Sie wissen, dab diese bei der technischen 
Zuekergewinnung aus Zuckerriiben eine grol3e 
Bedeutung im negativen Sinne Ms Melasse- 
bildner haben, und dag deshalb alle Zuckerriiben- 
zfichter sich eingehend mit  ihnen besch~iftigen. 

Um so mehr ist ihre Vernachl~ssigung durch 
den Runkelziiehter zu bedauern, zumal in der 
heutigen Lage des Eiweigfuttermittelmarktes.  

Es ist nat/irlich eine Utopie, aus der Runkel 
einen Eiweil3tr~iger yon hohen Prozenten machen 
zu wollen. Andererseits aber mul3 man sich vor 
Augen halten, dab bei einer deutschen Gesamt- 
ernte yon 2 7 Millionen Tonnen Runkelrt schon 
die Erh6hung des EiweiBgehaltes in der Runkel 
urn o, 5 % durch Ziichtung einen Gratisan[all von 
135 ooo t EiweiB oder etwa 4 ~ % unserer Mehr- 
einfuhr 1931/32 an fertigen ausl~ndischen 01- 
kuchen bedeutet  oder 2o% der i iberhaupt ver- 
fiigbaren 131kuchen. Weitere zus/itzliche Ei- 
weil3mengen lassen sich, nebenbei gesagt, durch 
ziichterische Bearbeitung der Kartoffeln, 
Wrucke, Topinambur  auf h6heren EiweiBgehalt 
Sicherlich erreichen. 

Sie kennen alle die Stickstoffbestimmung 
naeh I~JELDAHL und ihre besonderen Tiieken 
bei kohlehydratreichem Material. 

Ich habe inir in einem Jahre die Miihe ge- 
macht,  in etwa 6oo KJELDAHL-Analysen unsere 
slimtlichen Familien auf N-Gehalt  zu priifen 
und darin Unterschiede bis zum I3/~fachen des 
Durchschnittes gefunden. Zu beriicksichtigen 
ist dabei, dab Fremdbefruehterfamilien keine 
reinen Linien sind, dab also noch welt gr6Bere 
Individual-Unterschiede vorkommen miissen. 
Aber mit  der KJELDAHL-Methode ist diesen 
nicht beizukommen, und die Kup/eroxyd- 
hydratmethode yon FRIEDL erm6glicht zwar als 
Schnellmethode grol3e Untersuchungsreihen, l~iBt 
aber  auf die ern~ihrungsphysiologisch wertvoll- 
sten Eiweige selbst nur ziemlich unsichere kor- 
relative Schltisse zu. Von ganz ungeheurem 
Werte fiir die Ziichtung yon Futterpflanzen jeg- 
licher Art  wiire die Erfindung einer direkten 
Eiweil3-Schnellbestimmungsmethode. 

BtJNGER und andere deutsche Forscher spre- 
chen schon der heutigen deutschen Runkelhoch- 
zucht den etwa dreifachen EiweiBgehatt zu Ms 
ihn die KELLNERsehen Tabellen ausweisen. Aus 
dem Jahresberieht von MAsc~I fiber Agrikultur- 
chemie Bd. 1927 erreehnet sich als Mittel yon 
aeht dort angegebenen Runkelanalysen ein mit t -  
lerer Gehalt an verdauliehem Eiwei8 yon o,58 % 
gegen nur o , I %  der KELLNERschen Tabellen. 
Die Neubearbeitung dieser KELLNERschen Ta- 

bellen z .B.  unter  Berticksichtigung auch des 
verdaulichen Gesamtproteins dtirfte ebenfalls im 
Interesse des Bauern und des Ziichters eine Tages- 
forderung sein. Die Milehkontrollbeamten als 
Ftit terungsberater der demHerdbuchverband an- 
geschlossenen Bauern rechnen bisher ausschliel3- 
lieh nach den alten KELLNERschen Normen und 
beriicksichtigen nur die dort angegebenen, often- 
bar  zu niedrigen EiweiBzahlen der Runkeln. 

Die Analyse der einzelnen Mineralstoffe und 
der Vitamine durchzusprechen, wtirde den 
Rahmen eines Referates iiberschreiten. Es ist 
hierzu nur zu sagen, dal3 auch ihnen kiinftig 
eine gr6Bere Bedeutung zugemessen werden 
muB als bisher. Nach meinen orientierenden 
Untersuchungen ist es z. B. nicht so, dab salz- 
reiche Ruukelfamilien deshalb immer kali- 
reieher sind, t rotzdem das Kali etwa die H~ilfte 
des Asehenbestandes ausmacht. 

Mineralisches Viehsalz, als Beifutter in die 
Krippe geschiittet, wirkt sicherlich nicht so 
di~tisch und verdauungsf6rdernd wie das im 
Saftfutter,  z .B .  der Runkeln, natiirlich ab- 
gelagerte und zum Teil an gr6Bere Molekiile 
gebundene organische Natriumsalz. Der Bauer 
hat  hierfiir ein sicheres Gefiihl; i3bertreibungen 
bis zu biologisch-dynamischer Diingung u .a .  
zerst6ren auch diese Grundwahrheit  nicht. 

Es soUte in gedr/ingter Form und zum Teil 
nu t  andeutend gezeigt werden, dab wir auch 
in der Runkelziichtung und deren Gehalts- 
best immung und -verbesserung noch lange nicht 
vor einem Ende stehen oder uns mit  dem Er- 
reiehten begniigen k6nnen, sondern dab noch 
ein groges und f/ir die Allgemeinheit sehr wich- 
tiges analytisches und ziiehterisches Arbeits- 
gebiet vor uns liegt. 

L i t e r a t u r .  
PLAHN-AP~IANI: Der Rtickgang der Beta-Riiben 

tiber Winter. Z. Pflanzenztichtg 5, 4 Iff. (1917)- 
STEPI~ANI: Der Invertzucker und seine Bedeu- 

tung bei der Samenpolarisation. Bell. z. Z. 
Pflanzenztichtg 1911, Heft I. 

STXPI~ANI: Untersuchung d. reduz, und nicht- 
reduz. Zucker in den Beta-Riiben. Ktihn-Arch. 
I911 , I81. 

SP~GBER, O. : Die Nichtzuckerstoffe der R[ibe. 
Ztichter I, I93ff. 

ABDERI~AI,DEN : Handbueh der biologischen 
Arbeitsmethoden. (Lief. 29, HASELHOF~: Analyse 
der Futtermittel.) (Lief. 353, WALTEr, H. : Kry- 
oskopische Bestimmung des osmotischen W'ertes 
bei Pflanzen.) 

FRIEDL: Uber die cholorimetr. Bestimmung des 
sch~dlichen Stickstoffs i. d. Zuekerrtibe. Osterr.- 
ung. Z. f. d. Zuckerind. u. Landw. 39 (191o) und 
4 ~ , 274 (1911). 

MAscI~: Jber. fiir Agrikulturehemie 7 (1927)" 
RUDCZlNSKI, P. : Leitfaden ftir bioehemische 

Mikromethoden. 


