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Nachdem so die M6glichkeit  einer Einzel-  
pf lanzenauslese nach  Qual i t~t  bewiesen ist,  
w/ire es wfinschenswert ,  wenn in Zukunf t  eine 
Methode gefunden wfirde, die die Massenunter-  
suchungen yon Eiweil3 er le ichter ten.  Ffir  die 
F e t t b e s t i m m u n g  bedeu te t  die LEITI{Esche Me- 
thode  I mi t  Hilfe des E i n t a u c h r e f r a k t o m e t e r s  
bere i ts  eineI1 erhebl ichen F o r t s c h r i t t  und l iefert  
ffir die erste Auslese ausre ichend genane Werte .  

Tabelle io. G e o r d n e t  n a c h  K o r n z a h l  p r o  
H t i l s e .  

.... K.- EiweiB 
Zahl M % 

E i n z e l p f l a n z e  I. 
I Korn . . . . . . . . . . . .  - -  
2 Korn (I verk.) . . . . . . .  12 31,5 
2 Ir . . . . . . . . . . . .  32 27, 9 
3 Korn (i verk.) . . . . . . .  I5 29,2 
3 Korn . . . . . . . . . . . .  29 28,o 
4 Korn . . . . . . . . . . . .  - -  

E i n z e l p f l a n z e  II .  
i Korn . . . . . . . . . . . .  4 40,3 
2 Korn (I verk.) . . . . . . .  i5 41,5 
2 Korn . . . . . . . . . . . .  32 39,6 
3 Korn (I verk.) . . . . . . .  19 40,5 
3 Korn . . . . . . . . . . . .  21 38, 5 
4. Korn . . . . . . . . . . . .  4 37,5 

1 W'. LEITHE,\u Angew. Chem. 47, 734 (I934). 
Desgl. 48, 414 (I935). Chemiker-Ztg. 59, 325 (1935). 
K. SCt{ARRER U. H. LAMEL: Fe t te  u. Seifen 45, 262 
(1938). Die landw. Versuchsst. I29, 164 (1938). 

Tabelle io. F o r s e t z u n g .  

K.- ] EiweiB 
Zahl I~1% 

E i n z  l p f l a n z e  I I I .  
i Korn . . . . . .  3 4o, I 
2 Korn (I verk.) . 2 40,8 
2 Korn . . . . . .  17 I 39,8 
3 Korn (I verk.) . 23 I 36'9 
3 Korn . . . . . .  38,6 

E i n z e l p f l a n z e  IV. 
I Korn . . . . . .  5 31,9 
2 Korn (I verk.) . - -  - -  
2 Korn . . . . . .  14 30,3 
3 Korn (I verk,) . 13 28,8 
3 Korn . . . . . . .  21 27,8 

E i n z e l p f l a n z e  V. 
i Korn ] 32,1 
2 Korn '(I" v'eri~, i : 4 29,3 
2 Korn I I4 30,0 
3 Korn "(I" v'erk, i ? 9 30,2 
3 Korn . . . . . .  55 29,4 

Zahl I M 

5 16,o 

24 14'9 
15,7 
16,o 
15,7 

4 2I ,[  

13 19,4 
I t  21, 4 
25 2o,4 

2 19,7 
2 21,4 

15 20,7 
2o,6 

5 2t,8 

Ffir  die E iwe igbes t immung  abe t  mug  vor- 
l~iufig i m m e r  noch im wesent l ichen auf die schon 
I883 ver6ffent l ichte  K je lda h lme thode  zurfick- 
gegriffen werden,  da  der  Feh le r  einer kolor ime-  
t r ischen Methode in der  b isher  ausgearbe i te ten  
F o r m  I bei der  Soja,  wegen ihres hohen EiweiB- 
gehaltes,  zu grog wird.  

1 F. WERR: Landw, Jahrb.  84, 27 (I937). 

(Aus dem Kaiser Wilhe lm-Ins t i tu t  fiir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Inst i tu t ,  Mfincheberg/Mark.) 

Ontersuchungen zur Zfichtung des Topinamburs (Helianthus tuberosus). 
Von G. Ste lzne~ 

Nach der  Grf indung des Mfincheberger  In-  
s t i tu tes  wurde auf Veranlassung von Prof. BAUR 
die Zf ichtung des Top inambur s  in Angrif f  g e -  
nommen.  BAUR sah im T o p i n a m b u r  eme 
Pflanze,  die nach  zfichterischer Verbesserung ffir 
leichte B6den eine ~ihnliche Bedeu tung  er langen 
k6nnte,  wie sie die Zuckerrf ibe ffir schwere 
besi tz t .  

WAGNER (I, 2, 3) und v. WETTSTEIN (5) 
s ammel t en  zahlreiche Top inamburhe rk i in f t e  und 
andere  knol len t ragende  He l i an thus -Ar ten  als 
Ausgangsma te r i a l  ffir die Zfichtung. Um einen 
EinbI ick  in die Wer te igenschaf ten  des Topi-  
uambur s  zu erhal ten,  wurden yon v. WETTSTEIN 
und  MEYLE (4) Anbauversuche  fiber Dfingung, 
S tandwei ten  und Sor ten  durchgefi ihr t .  Daneben  
wurden versuchsweise die K r a u t -  und Knol len-  
e rn ten  an Vieh verf / i t te r t .  Die Zf ichtung ueuer  
T o p i n a m b u r s o r t e n / s t  un te r  unserem K l i m a  sehr  

und P. Schwarze ,  

erschwert ,  da  die Samen nu t  ausnahmsweise  im 
Fre i l and  ausreifen. Diese Schwier igkei ten  konn- 
ten  zum Teil durch besondere  Anzuch tve r fah ren  
behoben  werden.  Um abe t  eine m6gl ichs t  groBe 
Anzah l  von Samen zu erhal ten ,  wurden  Topi-  
namburk lone  in w~irmeren L/indern,  wie in Sfid- 
spanien,  A g y p t e n  und der  Tfirkei angebaut .  
H ie rdu rch  gelang es, die Zt ichtung auf b re i t e re r  
Basis durchzuffihren.  

In  den le tz ten  J ah ren  s t and  die Prf ifung des 
Zuch tma te r i a l s  auf K r a u t -  und Kno l l ene r t r ag  
im Vordergrunde,  und um die tats / ichl iche Lei-  
s tungsf/ ihigkei t  zu erfassen, wurden bei e twa  
ioo  Klonen Trockensubs tanz  und EiweiBgehal t  
b e s t i m m t  und an H a n d  dieser Zahlen verein-  
fachte Aus lesemethoden  erarbe i te t .  

Der  Trockensubs tanzgeha i t  des Krautes 
schwankt  zwischen 22,5 und 40,5 To und betr / ig t  
im Durchschn i t t  ailer un te r such ten  Klone  
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29,5 %. Der durchschnittliche Rohproteingehalt 
der Griinmasse liegt bei 1,2%, der niedrigste 
Wert bei o,59 und der hSchste bei 3,4%- Die 
entsprechenden Werte ffir die Trockensubstanz 
betragen 4,1 bzw. 1,8 und 7,3 %- Das Kraut  des 
Topinamburs ist demnach nicht besonders eiZ 
weiBreich und verh~ilt sich ~ihnlich wie der 
Griinfuttermais. Nach unseren Untersuchungen 
sind die Schwankungen im EiweiBgehalt in erster 
Linie yon der Blattmasse abh/ingig. Bei 
12 Klonen machte in den extremen F~illen der 
Blattanteil  39 bzw. 53% der gesamten Kraut-  
ernte aus, und der Rohproteingehalt der Bl~itter 
war im Vergleich zu dem der Stenget mehr als 
doppelt so hoch. Fiir die Ztichtung ergibt sich 
daraus die wichtige Folgerung, dab durch Aus- 
lese blattreicher Typen Sorten mit  hohem Ei- 
weiBgehalt erfaBt werden kSnnen. 

Zum Vergleich der Leistungen wurde der Er- 
trag an Trockensubstanz und Rohprotein je 
Hektar  errechnet. Von den gepriiften Stfimmen 
brachten 3 mehr als IiO dz/ha Trockensubstanz 
und 5 mehr als 4 dz/ha Rohprotein. Im  Durch- 
schnitt aller Klone wurden an Krau t  beim 
Schnitt im Oktober 1937 7o,8 dz Trocken- 
substanz mit  2, 9 dz Rohprotein vom Hektar  
geerntet (Tabelle I). 

Tabelle I. K r a u t e r t r ~ g e .  

Nr, K r a u t  

I dz/ha 

27 lO4 

65 420 

aller 240 
unters. 
Klone 

Trocken- 
substanz in 
% dz/ha 

29,2 3o,4 

30,5 128,1 

29,5 7o,8 

Rohprotein in 

% der . . 
Frischsubst. Ctz/n& 

O,9I 0,9 

o,95 4,o 

1,20 2,9 

Der Trockensubstanzgehalt der Knollen liegt 
sehr niedrig, zwischen 15,8 und 24,7%, im 
Mittel betdigt er 19, 5 %. Der Rohproteingehalt, 

der zwischen o,81 und 1,63 in der Frischsubstanz 
(Mittel 1,37%) und zwischen 3,88 und 9,31 in 
der Trockensubstanz (Mittel 7,11%) schwankt, 
liegt fiber dem des Krautes. 

Tabelle 2. K n o l l e n e r t r ~ g e .  

Nr. 

27 

aller 
unters. 
Klone 

Knollen 

dz/ha % 

72 20,8 

324 20,5 

187 19,5 

Trocken- 
substanz in 

dz/ha 

I5,O 

66,4 

36,5 

Rohprotein in 

% dz/ha 

1,32 0,95 

1,55 5,o2 

1,37 2,56 

Die Knollenertr~ge (Tabelle 2) sind niedriger 
als die Krautertr~ige. Die im Herbst  1937 er- 
mittelten Werte liegen zwischen 72 und 324 dz/ha. 
Zwischen Kraut-  und Knollenernte besteht eine 
Beziehung derart, da/3 in der Regel holler Kraut-  
ertrag mit hohem Knollenertrag gekoppelt ist, 
wie folgende Zusammenstellung der gepriiften 
Klone zeigt : 

92 14o 220 228 24o 252 213 3o4 Knollenertrag dz/ha 

ioo i5o 200 250 300 35 ~ 400 550 Krautertrag dz/ha 

Es sind aber auch einige St~imme vorhanden, 
bei denen diese Beziehung nicht so eng ist, so 
dab die M6glichkeit besteht, Sorten mit  ein- 
seitiger Leistung, Knollen- oder Gr6nfutter- 
sorten, zu ziichten. 

N r .  9 der nachstehenden Tabelle ist ein Bei- 
spiel fiir kombinierte Leistung. Nr. 36 wfirde 
einem Knollen-, Nr. IO einem Grfinfutter- 
topinambur entsprechen. Bei Nr. 36 ist anteil- 
m/iBig die Knollenleistung hoch, sie ist aber 
nicht in dem Mage gesteigert, dab sie den Aus- 
fall infolge der verminderten Krautleistung aus- 
gleicht. 

Beim Schnitt im Sp~therbst sind die Stengel 
verh~iltnism~iBig hart  und werden vom Vieh im 

Tabelle3. L e i s t u n g  d e s T o p i n a m b u r s  b e i K r a u t -  u n d  K n o l l e n e r n t e ,  A n b a u j a h r  1937. 

Nr, 

9 

36 

IO 

aller 
unters. 
I<lone 

Frisch- 
substanz 

dz/ha 

280 

144 

312 

240 

Kraut 

Trocken- 
substanz 

dz/ha 

72,8 

45,4 

90,5 

70,8 

Roh- 
protein 

dz/ha 

371 

1,3 

3,3 

2,9 

Frisch- 
substanz 

dz/ha 

260 

188 

192 

187 

Knollen 

Trocken- 
substanz 

dz/ha 

Roh- 
protein 
dz/ha 

3,6 

1,6 

2,3 

2,6 

Kraut und Knollen 

Trocken- 
substanz Rohprotein 

dz/ha dz/ha 

I20~I  

85,6 

123,9 

Io7,3 

47,3 

40,2 

33,4 

36,5 

6,7 

2,9 

5,6 

5,5 
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frischen Zustande nur ungern gefressen. Zur 
Vermeidung dieses Nachteiles wurde das Kraut  
I937 bei 6 verschiedenen Klonen frfiher ge- 
schnitten und der Nachwuehs festgestellt 
(Tabelle 4). 

Tabelle 4. S c h ni t t 

i. Grfinfutter- 
schnitt am 3 o. 7- 

i. Grfinfutter- 
schnitt am 26. 8. 

I. Grfinfutter- 
schnitt am 20. IO. 

Krant- 
ertrag 

z. Schnitt 
dz/ha 

79,I 

I62 , I  

208,3 

e i t e n v e r s u c h .  

Nach- Knollen- 
wuchs insgesamt ertrag 

dz/ha dz/ha dz/ha 

20,7 99,8 48,0 

- -  I62,I 53,7 

208,3 174,1 

Es zeigte sieh, dal3 der Nachwuchs sehr gering 
ist und durch friihen Schnitt die Gesamtleistung 
sehr vermindert  wird. Die h6chsten Ertr~ige 
werden bei sp~iter Krauternte  erzielt. Das be- 
sonders starke Sinken der Knollenernte durch 
den friihen Schnitt ist erkl~h-lich, da die Knollen- 
bildung erst im August beginnt (v.WETTSTEIN, 5)- 

Das Wachstum des Krautes  h6rt zu dieser.Zeit 
auf, und die dann gebildeten Assimilate werden 
in die Knollen abgeleitet. 

Es war zu erwarten, dab sich h6chste Knollen- 
ertr~ge dann erzielen lassen, wenn das Kraut  
nicht geschnitten und die Knollen im Friihjahr 
geerntet werden. Die Ergebnisse bei einseitiger 
und doppelter Nutzung sind aus der folgenden 
Tabelle 5 ersichtlich. 

Die Untersuehungen an den einzelnen Klonen, 
insbesondere auch deren Durchschnittsergeb- 
nisse, zeigen, dal3 bei einseitiger Nutzung die 
Knollenertr~ige h6her sind als bei doppelter 
Nutzung. Der Trockensubstanzgehalt  erh6ht 
sich im ersten Fall um 2,3 %, ffir den Rohprotein- 

gehalt hingegen wurde eine nur sehr geringe 
Steigerung yon o,2% festgestellt. Wird also 
Topinambur nur wegen der Knollen angebaut, 
so dtirfte das Kraut  nicht geschnitten werden. 
Letzteres mtif3te jedoch geschehen, wenn eine 
m6glichst hohe Futterleistung erzielt werden 
soll. Trockensubstanz- und Rohproteinertrag 
lassen sich dadurch ungef~ihr auf das Doppelte 
steigern. Diese Nutzung ist die wirtschaftlichere; 
denn auch die Knollen des Topinamburs werden 
heute vorwiegend nut  als Fut termit tel  ver- 
wendet. Bei der Ziichtung ist also die Gesamt- 
leistung zu beriicksichtigen, d. h. es sind Sorten 
mit  h6chster Kraut-  und Knollenleistung anzu- 
streben. 

Aus der Zusammensteltung der Klone nach 
ihren Ertr~gen ergibt sich, dab diejenigen mit  
hohem Knotlenertrag gleichzeitig hohe Kraut-  
leistung besitzen. Bei Auslese unter den S~im- 
lingen k6nnen demnach diejenigen mit  nur ge- 
ringer Krautentwicklung ausgeschieden werden. 
Mit der Auslese blattreicher Typen wird gleich- 
zeitig eine solche auf hohen Eiweitlgehalt ge- 
troffen. Ffir die Bestimmung der Trocken- 
substanz ergab das spezifische Gewicht keine 
iibereinstimmenden Werte, hingegen eignet sich 
der Refraktometerwert ,  der Ungef~ihr 2 % nied- 
tiger als die Gesamttrockensubstanz liegt. Die 
Untersuchungen bringen sehr deutlich zum 
Ausdruck, dab sich die Schwankungen yon 
Rohprotein- und Trockensubstanzgehalt  weir 
weniger auf die Gesamtleistung auswirken Ms 
die Schwankungen in den Hektarertr~igen. Da- 
her k6nnen eiweiBreiche Typen nur dann als 
wertvoll bezeiehnet werden, wenn sie gleieh- 
zeitig hohe Leistung aufweisen. 

L i t e r a t u r .  

I. WA~NE~, S. : Ein Beitrag zur Ziichtung des 
Topinamburs und zur Kastration bei Helianthus. 
Z. Zfichtg A 17, 563--582 (I932). 

Tabelle5. L e i s t u n g s f g h i g k e i t  de s  T o p i n a m b u r s  b e i  e i n s e i t i g e r  u n d  d o p p e l t e r  
N u t z u n g ,  A n b a u j a h r  1937. 

Nur Knollennutzung 

Nr .  K n o l l e n  

dz/ha 

I 296 

9 292 

16 112 

der unters. 218 
Klone 

Trocken- 
substanz 

dz/ha 

64,5 

58,7 

24,2 

47,5 

Rohprotein 

dz/ha 

4,5 

4,6 

1,6 

3,0 

K r a u t  

dz/ha 

244 

280 

12o 

240 

Kraut und Nnollennutzung 
Trock.subst./iRohprotein 

Knollen Kr. + Kn. Kr. + Kn. 
dz/ha dz/ha dz/ha 

280 

260 

84 

187 

121~0 

120,1 

51,4 

lO7,3 

I 

8,6 

6,7 

3,I 

5,5 
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(Aus dem Ztichtungsinstitut ,,Otoftegaard", Taastrup, DXnemark, und der genetischen Abteilung der 
Kgl. Landw. Hochschule, Kopenhagen, D~nemark,) 

C o l c h i c i n i n d u z i e r t e  P o l y p l o i d i e  b e i  Beta ~ulgaris L .  
Von K, J. F r a n d s e n .  

Sowohl vom theoretischen wie auch vom 
ztichterischen Gesichtspunkte aus sind poly- 
ploide Pflanzen yon grol3em Interesse. Spontan 
auftretende polyploide Pflanzen sind schon seit 
langem bekannt,  aber die Verwendung der Poly- 
ploidie als Ziichtungsgrundlage setzt voraus, dab 
man fiber Methoden zu einer experimentellen 

Es bedeutete deshalb einen groBen Fort-  
schritt, als BLAKESLEE und AVERY I937 die Er- 
gebnisse der Colchicinbehandlung ver6ffentlieh- 
ten, die in bezug auI Effektivit~it die bisher 
bekannten Methoden weit tibertrifft. In diesem 
Jahre sind dann auch viele F~ille beschrieben 
worden, in welchen die Colchicinbehandlung - -  

A 

Abb. i. A und B zeigen diploide uild tetraploide Sprosse yon zwei 

Erzeugung von chromosomverdoppelten Pflan- 
zen verf/igt. 

Die bisher bekannten Metttoden, n~imlich die 
Callusmethode ( W I N K L E R  ~916, JORGENSEN 
1928 ) und die Temperaturschockmethode (RAN- 
DOLPH 1932, SCHLOSSER I936 ), sind jedoch ver- 
h~iltnism/iBig unsicher in der Anwendung oder 
setzen eine M6glichkeit zur Callus- und Sprossen- 
bildung voraus, die bei weitem nicht bei allen 
Pflanzen und nur bei sehr wenigen Kultur- 
pflanzen vorhanden ist. 

Der Zfichter, ix. Jahrg. 

B 

verschiedenen Rtiben. Auf beiden Bildern ist der tetraploide SproB links, 

in der einen oder anderen Weise vo rgenommen- -  
das Auftreten yon polyploiden Pflanzen ergeben 
hat. Die in solchen experimentell erzeugten 
Polyploiden enthaltenen wirtschaftlichen ~6g-  
lichkeiten sind wohl von gewissen Seiten fiber- 
sch~itzt worden, andererseits darf man in der 
Ztichtungsarbeit keine M6glichkeit unbeachtet  
lassen, um durch eine erweiterte Variation das 
Material zu verbessern. 

Zu den Versuchen, yon den gebauten Beta- 
2 


