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Im groBell und gallzen ist mit den Kreuzungen 
nicht mehr erreicht als mit dendurch P~rchenzfichtung 
gewonnenen St~mmen. Hinzu kommt, dab die Rtiben 
in Form und Farbe stark variieren (siehe Tab. IO). 

Die Kreuzungsnachkommenschaften sind entweder 
in Form und Farbe einigermagen einheitlich (Nr. 15), 
haben dann aber keine hohe Leistung, oder sit haben 
eine hohe N~thrstoffleistung, enthalten dann aber eine 
groge Zahl voll Zuekerriibenformen (Nr. 16, 17, 18). 
Gleichzeitig wachsen diese mit dem gr6Bten Teil ihres 
K6rpers in den Boden. 

Da die F1-Ramsche der Kreuzungen nicht in der 
Leistung befriedigen und im Hinblick auf die Formen- 
mannigfaltigkeit das tragbare Mal3 fiberschreiten, 
ffihrt dieser einfaehe Weg nicht zum Ziel. Um eine 
erhebliche Heterosiswirkung zu erhalten, mug doch 
auf Inzuchtlillien zurfickgegriffen werden, Es mfissell 
Linien ffir die Kreuzung verwendet werden, die in 
Form- und Farbeigenschaften homozygot sind und 
eine gute Kombinationsflihigkeit besitzen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  
Nach allgemeinen Betrachtungen fiber die Berechti- 

gung des Futterrtibenanbaues werden Versuehe be- 
schrieben, deren Ziel es ist, Futterriibentypen zu 
schaffen, die in der Massellleistung nicht wesentlich 
hinter den Massenrfiben zurfiekbleiben, deren Gehalt 
aber so hoch ist, dab die Niihrstoffleistung in den Be- 
reich der Zuckerrtiben gelangt. Mehr noch als dem 
Ziel der Schaffung neuer Sorten dienten die Versuche 
der Anwendung der P~rehenmethode in der Futter- 
rtibenztichtung. 

Es wurden 1949 Kreuzungen zwischen Futter- und 
Zuckerrfibensorten durchgeffihrt. Aus der F 1 wurden 
P~rchen gebildet und diese isoliert zur Blfite gebracht. 
Der Nachbau dieser P~rchen wurde nach Form und 
Farbe ausgez~hlt. Es ergab sich, dab weil3e, gelbe und 
rote Rtiben zu je einem Drittel in dem Gesamtmaterial 
vertretell waren. 

Aus bestimmten St~immen wurden gelbe, aus 
anderell weil3e, aus wieder anderen rote olivenf6rmige 
Eliten ausgelesen. 

Aus diesen wurden 1953 erneut P~rchen gebildet, 
derell Nachkommenschaften 1954 ebenfalls nach 

Form- und Farbeigenschaften analysiert wurden. 
Es zeigte sich, dab bei den Auslesen auf rote oliven- 
f6rmige Rtiben der Anteil an Idealformen auf ca. 8o% 
gestiegen war. Es lagen bereits nach 2 Generationen 
ca. 8o St~imme vor, die entweder rein rot warell oder 
nur vereinzelte fehlfarbene Riiben aufwiesen. 

Die Massenleistung dieser neuen St~mme betrug 
ca. 8o % derjenigen der Criewener gelben Futterrfiben, 
der Gehalt lag um 13% und die NShrstoffleistung 
bis 2o% fiber derjenigen der Criewener Rfiben. Die 
im gleichen Versuch mitgeprfiften Zuckerrtiben batten 
eine Mehrleistung an N~thrstoffell yon 36 %. 

In einer weiteren Versuchsserie wurden Kreuzungs- 
nachkommenschaften von Futterrtiben )<Zuekerrfiben 
auf ihren Heterosiseffekt geprtift. Die N~ihrstoff- 
leistung dieser StSmme war zwar relativ hoch, doeh 
war die Streuung in bezug auf Form und Farbe gr613er 
als yon der Praxis tragbar. 
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Temperatur und Licht als bliihinduzierende Faktoren 
bei der Zuckerriibe 

(2. Mitteilung) 

W o n  P E T E R  C U R T H  

Mit IO Textabbildungen 

Galt in der vorigen Mitteilung ,,Temperatur und 
Licht als blfihinduzierende Faktoren bei der Zucker- 
rfibe (I. Mitteilung)" das besondere Interesse dell 
Einzelfaktoren a) Rfibenalter zu Beginn der Tempera- 
t ureinwirkung, b) K~ltebehandlungsdauer und c) t~g- 
liche Lichtperiode, so wurde diesmal neben einer 
wiederholten Bearbeitung des Langtags-Kurztags- 
ph~nomens besonders der Spektralbereich auf die 
blfihJnduzierende Wirkung hin untersucht. Da dieser 

Faktor meines Wissens von anderen Autoren bisher 
wenig bearbeitet wurde, konnten Vergleiche mit den 
eigenen Ergebnissen nicht angestellt werden. Die 
weiter unten aufgeffihrte Literatur behandelt ill der 
Mehrzahl allgemeinere Fragen der photothermischen 
Blfihinduktioll. 

Zuvor mSge die erste grafische Darstellung dazu 
dienen (Abb. i), sich einen ~berblick fiber die wichtig- 
sten Komponenten der Temperatur- und Lichtein- 
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wirkung zu verschaffen, von denen die mit Pfeil- 
spitzen nach innen versehenen Einzelfaktoren exo- 
gener I-terkunft und die mit Pfeilspitzen nach auBen 
gekennzeiehneten Komponenten endogenen Ur- 
sprungs sind. Einige davon sollen in Form kleiner 
Diagramme erl~utert werden (Abb. 2a--h), deren 
Kurvenverlauf nur die zu erwartende allgemeine 
Tendenz widerspiegeln m6ge. Die Kurven stellen 
gleichsam Kombinationen von Befunden anderer 
Autoren und eigenen experimentellen Ergebnissen dar. 

7~mpez,uluz, Z, icht 

Abb. I. Die wichtigsten Komponenten der Temperatur- nnd Lichteinwirkung 

Abb. 2a zeigt die Abh~ngigkeit der Blfihinduktion 
vom Rfibenalter zu Beginn der K~ltebehandlung mit 
einer bei zunehmendem Alter sich kontinuierlich er- 
h6henden Schosserprozentualit~it. Aus Abb. 2b ist 
das zwischen den Grenzwerten -1-0 ~ und + I o ~  

wider, also des Zeitabschnittes von Beendigung der 
eigentlichen Tiefkiihlung an bis zum Erscheinen der 
Bltitenst~nde. 
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Abb. 2a--h. Die Abh~.ngigkeit der Blfihindnktion vom R/ibenalter zu Beginn der 
K~iltebehandlung (a), yon der K~iItebehandlungstemperatur (b), K~Itebehand- 
lungsdauer (e), Nachbehandlungstemperatur (d), yore R~ibenalter zu Beginn der 
Lichtbehandlung (e), yon der t~igliehen Lichtperiode (f), Beleuehtungsstfirke (g) 

und Wellenl~nge (h) 

Von den Lichtkomponenten zeigt Abb. 2e die an- 
steigende Induktionskurve bei zunehmendem Riiben- 
alter zu Beginn der Lichtbehandlung, w~hrend Abb. 2f 
das Langtags-Kurztagsph~nomen mit deutlicher f3ber- 
legenheit der Langtagsbehandlung veranschaulicht. 
Aus Abb. 2g ist der wachsende Blfiheffekt zunehmen- 
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Abb. 3. Die spektrale Energieverteilung der verwattdten LeuchtstoffrShren nach ZSCHAIgCK (i4) nnd Angaben des Institutes ftir 
Strahlungsquellen tier Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

liegende Temperaturoptimum der Jarowisationszeit 
ersichtlich, w~hrend Abb. 2c die steigende Tendenz 
zur BliihauslOsung bei zunehmender K~ltebehandlungs- 
dauer veranschaulicht. Abb. 2d schliel31ich spiegelt 
das innerhalb des Bereiches yon + 8  ~ his + I 5 ~  
liegende Temperaturoptimum der Nachbehandlung 

Der Zfiehter, 25. Band 

der Beleuchtungsstfirken zu ersehen, und aus Abb. 2h 
endlich gehen die beiden im Wellenl~tngenbereich des 
sichtbaren Liehtes liegenden photoperiodischen Op- 
tima hervor. 

Wfirde man auf den Ordinaten keine prozentualen. 
sondern zeitliche Werte eintragen, Jndem die Prozent- 
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zahlell i00 gleich den Werten der kfirzesten Zeiten ge- 
setzt wfirden, die Ilach Abschlul3 der K~iltebehand- 
lung bis zum Erscheinen der ersten Illfloreszellzell 
verstreichei1, dfirfte der Verlauf s~mtlicher acht Kur- 
ven dadurch keine wesentlichen Ab~nderullgen er- 
fahren. Demzufolge spiegeln die grafischen Dar- 
stellullgeil sowohl die prozentualen als auch die zeit- 
lichen Effekte der einzelnen Komponelltell wider. 

Die aus den Abbildungen 2a und c ersichtliche In- 
duktion wurde bereits in der vorigell Arbeit experi- 
melltell bewiesen, die Diagramme 2b, d, e und g siild 
llach Versuchsergebnissen allderer Autoren, wie 
O W E N ,  E U B A N K S ,  C A R S N E R  u n d  S T O U T  (8),  sowie 
eigenen theoretischeil ~3berlegungell geze~chnet wor- 
dell, der Kurvenverlauf in dell Abb. 2f und h resul- 
tiert aus unten geschilderten Versuchen, wie auch zum 
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Abb. 4, Photothermische Bltihinduktion bei Rot- und Weiglicht (R0.benalter 
zu Beginn der Liehfinduktion etwa 6 Monate) 

ebenfalls t~glich 2ostfindiges Kunstlicht, jedoch er- 
zeugt voil der Niederspannungs-Leuchtstoffr6hrell- 
type I-IN rot 12o. Die Beleuchtullgsst~rken bewegtell 
sich innerhalb der Grellzell 7oo und 12oo Lux. Beide 
Pflallzengruppell genossen also Lallgtagsbelichtullg 
unmittelbar im Anschlul3 all eine 3w6chige llatfirliche 

Abb. 5. Gegen0.ber der Kurztagspflanze rechts zeigen die 
beiden Langtagspflanzen links (Rotlicht) und Mitte (WeiB- 

licht) einei1 deutlichen EntwlckIungsvorsprung 

Tell aus der vorigen Arbeit und dell Befunden allderer 
Autoren, yon den WITI~ROW und BIEBEI, (13) genannt 
sein m6gen. 

Zur Kl~irung des Langtags-Kurztagsph~nomeils 
und der blfihinduzierenden Wirkullg verschiedeiler 
Wellelll~ngen sind 3 Versuche angesetzt wordell: 

I. Am 3 o. 4. 53 wurde im Freiland Zuckerrfiben- 
saatgut der Zuchtrichtung Kleinwanzlebener N aus- 
ges~t, das sich llach 5 bis 6 Monaten zu Stecklingen 
von normaler Beschaffenheit entwickelt hatte. Die 
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Abb. 6. Photothermische Blfihinduktion bei Rot- und Weiglicht (Rfibenalter 
induktion etwa 7 Monate) 

Einmietullg dieser Rflbell geschah am 17. Oktober. 
3 Wochen sp~iter erfolgte die 5iietenentnahme einer 
ersteI1 Gruppe, die zum gr613eren Tell in einem Ver- 
suchskeller eingetopft und ill zwei Ulltergruppen von 
je 2o Pflanzen geteilt wurde. Die eine davon erhielt 
yon diesem Zeitpullkt an t~glich 2osttindiges Kunst- 
licht, erzeugt yon der Niederspannungs,Leuchtstoff- 
r6hrelltype HNW 12o (neutralweig), und die andere 

gg 31. g.5~ 

zu Beg[nn der Licht- 

K~lteeillwirkung (+5  ~ bis IO ~ C) w~hrend der Mieten- 
lagerullg. Die Temperaturen der Lichtinduktion 
schwallktell bei einem Hygrometerdurchschnitt yon 
60% relativer Luft.feuchtigkeit im Bereich io ~ his 
15 ~ C, muBtell also: nach dell bisherigen Befundell als 
Nachbehalldlungstemperaturen im AnschluB all die 
K~ltebehalldlungszeit die Schoginduktion besonders 
gfinstig beeinflugt haben. Der kleillere Teil obiger 
Pflallzeil genoB im Gew~chshaus bei ~hlllichell Tem- 
peratur- ulld Feuchtigkeitsverh~ltnissen zun~chst den 

natiirlicheil winterlichen Kurztag, der 
dann entsprechend den jahreszeitlich 
wechselnden Lichtperioden Mitre M~rz 
allm~hlich voll dem sommerlichen Lang- 
tag abgel6st wurde. Die spektralen 
Energieverteilungen der verwelldeten 
Leuchtstoffr6hren sind aus Abb. 3 er- 
sichtlich, wiihrelld der Verlauf der Rot- 
und WeiNichtinduktion Abb. 4 zu ent- 
nehmen ist. 

FaBt man die Ergebllisse des erstell 
Versuches zusammen, so erkennt man 
all Hand der grafischen Darstellung ein 
Ansteigen tier Schosserprozellte beider 
Lichffarben vom 18. I. 54 bzw. 25. I. 54 
bis zum 9, 5.54 auf einen Durch- 

schllittswert von rulld 7 5 ,  wobei die Rotlichtpflailzen 
am Anfang und besonders am Ende des Zeitabschnittes 
inder  Schosserprozentualit~t und Bliihbeschleunigung 
etwas begfinstigt wurden (Abb. 5). Die Kurztags- 
parallele zeigte erst Ende Februar die ersten 
Schosser, also zu eiller Zeit, ill der die Kurztagsver- 
h~ltnisse allmghlich voll tagneutralell und wenig sparer 
yon Langtagsverhiiltnissen abgel6st werden. Sic hat 
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am 24. 5.54 fast den prozentualen Stand der beiden 
Langtagsgruppen erreicht. 

e. In einem zweiten Versuch wurden die gleiehen 
Bedingungen gew~thlt bis auI die Mietenentnahme, die 
erst am 9. ~ .  53 erfolgte, also gegeniiber der vorigen 
Versuchsanstellung um einen Monat sp~iter. Die 
Mietentemperatureri lagen anfangs durch den anormal 
warmen Iterbst bedingt mit + 8 ~  a m  30. ,~. 53 
noch fiber den optimalen Werten, sanken jedoch bis 
zum ~8. ~. 54 infolge des strengen Winters auf -+-*,5 ~ C 
ab. Je 3 ~ Stecklinge wurden dann nach dieser aller- 
dings wesentlich ]~ngeren natfirlichen K~iltebehand- 
lung genau wie in der vorigen Versuchsanstellung in 
t~glich ~ostfindige Rot- bzw. WeiBlichtbestrahlung 
iiberfiihrt. 

Die Ergebnisse erhellen aus Abb. 6. Zusammen- 
fassend 1M3t sich sagen, dab die Rotliehtgruppe sich 
wiederum zeitlich und prozentual besonders zu Be- 

jeweils einem anderen Spektralbereich. Die erste 
Gruppe wurde belichtet mit der LeuchtstoffrOhren- 
type I-IN rot *~o, die zweite mit HN orange ~ o ,  die 
dritte mit HN gelb ~ao, die vierte mit HN griin I~O, 
die fiinfte mit I-IN blau ~ o  und die sechste mit 
HNW iao (neutralweiB). Die drei aus je ~5 Pflanzen 
bestehenden Kurztagsparallelen erhielten eine tgg- 
lieh zehnstiindige Bestrahlung mit ebenfalls ver- 
schiedenen Lichtfarben, die erste mit rotem, die 
zweite mit blauem und die dritte mit neutralweil3em 
Kunstlicht. Alle iibrigen Bedingungen entsprachen 
denen der ersten beiden Versuche. Zum Vergleich mit 
diesen 9 im Yeller gehaltenen Kunstlichtgruppen 
wurde wiederum ein anfangs dem nat/irlichen winter- 
lichen Kurztag ausgeset ztes Versuchsglied im Gew~chs- 
haus herangezogen. 

Die Ergebnisse der ~o Varianten sind in Abb. 7 
grafisch dargestellt : Auffallend ist zun~chst die Ober- 
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Abb. 7. Photo thermischeBl0 .h indukt ionimLang-und Kurztagbeiverschiedenen Spektralbereichen 
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ginn der sichtbaren reproduktiven Phase giinstiger 
entwickelt hat. Das kontinuierliche Ansteigen der 
Schosserprozente beider Gruppen begann am 15. 2.54 
und erreichte am 17. 5.54 bereits den Wert 95. Die 
gegenfiber dem ersten Versuch um 2O~o h6here Bliih- 
induktion resultierte aus der auf fast 8 Wochen ver- 
l~ngerten K~ltebehandlungszeit. Beurteilt man ab- 
schliel3end den in beiden Versuchen in Erscheinung 
tretenden, wenn auch nur geringen zeitliehen und 
prozentualen Vorsprung der Rotlichtgruppen, so ist 
es naheliegend, anzunehmen, dal3 im Weil31icht un- 
wirksame bzw. hemmende Spektralbereiche vorhanden 
sind. Diese Annahme diirfte besonders die Tatsache 
sttitzen, dab die Beleuchtungswerte des Rotlicht- 
aggregates gegeniiber denen des Weil31ichtaggregates 
bei gr613erem Effekt sogar um etwa 5o0 Lux niedriger 
waren. 

3. Beim letzten Versuch herrschten Iolgende Be- 
dingungen: 4 Monate lang in der Miete bei absinken- 
den Temperaturen yon + 8  ~ bis -~I,5~ natiirlich 
kfiltebehandelte Stecklingsriiben wurden unmittelbar 
im Anschlul3 daran  in 6 Langtags- und 3 Kurztags- 
gruppen unterteilt. Jede der aus je 2o Pflanzen be- 
stehenden 6 Langtagsparallelen erhielt von  diesem 
Zeitpunkt an eine t~glich 20stiindige Bestrahlung mit 

legenheit der 6 Langtagsgruppen, von denen besonders 
die mit langwelligem, dann aber auch die mit kurz- 
welligem Licht bestrahlten Pflanzen prozentual am 
h/Jchsten liegen; die Orangelichtgruppe ist bereits am 
9 .5 .54  zu IOO~o bliihinduziert, w~hrend die Weil3- 
licht- und schliel31ich auch die Griinlichtgruppe erst 
in weiterem Abstand nach unten folgen. Die drei im 
IostiJndigen Kurztag gehaltenen Versuchsglieder iiber- 
schritten liingere Zeit nicht die i3%-Grenze und 
stiegen erst am 24. 5.54 bis auf 4o% Schosser an. 
Eine Sonderstellung nimrnt wiederum die anfangs im 
natfirliehen Kurztag gehaltene Variante ein, die erst, 
~hnlich dem Ergebnis des Versuches I, zu dem Zeit- 
punkt mit Schossen einsetzte, an welchem neutrale 
und wenig sp~tter Langtagsbedingungen herrsehten, 
n~mlich ab 15. 3. Am 26.4- 54 erreichte diese Gruppe 
bereits den prozentualen Stand der Orangelieht- 
variante. In Abb. 8 kommt auf einer fotografischen 
Aufnahme sehr deutlich die ~berlegenheit letzt- 
genannter Gruppe sowie die geringe Bl~hinduktion 
der Griinlichtvariante zum Ausdruck. Die wenigen 
innerhalb der 3 Kurztagsparallelen sichtbaren und mit 
13 bzw. 4 ~ ~o angegebenen Schosser stellen keine Blfih- 
induktion dar, sondern typische Krautschosser ohne 
Bltitenansatz, wie es Abb. 9 zeigt. Zum Schlug sind 
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die Blfihprozente der 5 Langtagsgruppen rot, orange, 
gelb, grfin und blau noch einmal in S~ulenform an der 
Stelle des jeweiligen Energiemaximums ihrer Licht- 
quelle dargestellt (Abb. IO). Die drei Bonituren vom 
22.3. ,  12.4- und 9.5- 54 lassen einen zielnlich sicheren 
Zusammenhang mit der Chlorophyll-Lichtabsorptions- 
kurve erkennen, so dab mit einiger Wahrscheinlichkeit 

Abb.  9. 
Typischer Krautschosser aus der Rotlicht-Kurztagsvariartte 
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Abb. Io.  Die an der Stelle des jeweiligen Energiemaximums ihrer Lichtquelle in 
S~iulenform eingetragenen 13Itihprozente der fiinf Langtagsparallelen rot, orange, 
gelb, griin und blau in Beziehung zur Chlorophyll-Liehtabsorptionskurve. Chloro- 
phy l l -L ich tabsorp t ion  naeh 13OlglglIgQ (3) ; Energiemaxima naeh ZSGItAEOK (14) 

und Angabei1 des Berliner Gltihlampenwerkes 

auf das Chlorophyll als Vermittler photoperiodischer 
Reize geschlossen werden kann. Befunde von BORTI~- 
WICK, PARKEI~ und It~NDI~ICI~S (7), WASSI~K und 
SToi.WljK (12), ferner WITI~ROW und B I ~ L  (13) 
lassen gleiche Schlfisse zu. 

Fagt man abschlieBend die Ergebnisse der drei Ver- 
suche zusammen, so kann fiber die Wirkung von Lang- 
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und Kurztagsbehandlung und von verschiedenen 
Spektralbereichen auf die Blfihausl6sung folgendes 
ausgesage werden : 

I. Bet der Zuckerriibe f6rdert Langtagsbehandlung 
die Bliitenbildung, w~hrend Kurztagsbehandlung 
hemmend wirkt. 

2. Verschiedene Spektralfarben bedingen im Lang- 
tag eine ganz unterschieclliehe Schosserbildung, der 
Iang- und kurzwellige TeiI des Spektrums ruff eine 
positive Reaktion hervor, der mittelwellige (grfine) 
Tell eine negative. 

3. Der giinstigste photoperiodische Effekt konnte 
bet tgglich 2ostiindiger Bestrahlung mit der Leucht- 
stoffr6hrentype HN orange I2o erzielt werden. 

4. Nach Kurztagsbehandlung (Io-Stnnden-Tag) 
waren keine unterschiedlichen Wirkungen einzelner 
Spektralbereiche zu erkennen Samttiche verwende- 
ten Farben unterdrfickten die Blfitenbildung in 
gleiehem Mage. 
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 Jber das Garkochen yon Troekenspeiseerbsen und dessen exakte 
Bestimmung mit Hilfe eines modifizierten Texturemeters* 

Von ALFRED SCHNEIDER 

Mit 2 Textabbildungen 

Ffir die Beurteilung der Qualit~t yon Trockenspeise- 
erbsen werden neben dem Geschmack, dem Nfihrwerl 
und der Verdauliehkeit vor aUem die Kocheigensebaf- 
ten herangezogen. Als MaB fiir die Kochqualit~t wird 
dabei die Zeit betrachtet, welche zum Erreichen des 
fiir Genuflzwecke erforderlichen Erweichungsgrades 
notwendig ist. Dieser Zustand soll in m6glichst kurzer 
Zeit und yon alien Samen der Probe m6glichst gleich- 
zeitig erreicht werden. 

Da die Beurteilung der Kochqualit~t sowohl ffir den 
Zfichter als auch fiir die Sortenbewertung yon grol?er 
praktischer Bedeutung ist, so hat es in der Vergangen- 
heft nicht an Versuchen gefehlt, Methoden fiir die 
exakte Bestimmung dieser sortentypiscben EJgen- 
schaft zu entwickeln. Neben dem in Zuchtbetrieben 
zum Tell noch heute fiblichen Verfahren, bet welchem 
der nach gestaffelten Kochzeiten erreichte Erwei- 
chungsgrad subjektiv durch Zerdrficken der Erbsen 
festgestellt wird, ist vor allem die yon FeDOTOV aus- 
gearbeitete Methode zu nennen. F~DOT0V brachte je- 
weiIs io ungequollene Samen anf besonderen Draht- 
bfigeln in wassergeffillte Reagenzgl~ser, welche in ein 
siedendes Wasserbad tauehten. Der nach versehiede- 
nen Kochzeiten erreichte Erweichungsgrad der einzel- 
nen Samen wurde mit ttilfe eines besonders konstruier- 
ten Dynamometers gemessen. Die Messung der zum 
ZerdrCtcken erforderlichen Kraft wurde nach dem Ab- 
k/ihlen der Samen auf Zimmertemperatur vorgenom- 
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men. Es zeigten sich dabei so erhebliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Samen, dab zur Erzielung ether 
Genauigkeit von 4% mindestens 4oEinzelbestim- 
mungen vorgenommen werden muI3ten. In viden Fal- 
len w~re eine noeh welt h6here Anzahl yon Einzelbe- 
stimmungen notwendig, wenn man n i c h t -  wie es 
FEDOTOV unternahm -- andere Faktoren, zum Bei- 
spiel das Zahlenverhaltnis der Anzahl Samen mit ge- 
platzter Testa zu solchen mit nicht geplatzter Samen- 
schale, zur Aufstellung yon Bewertungsquotienten 
heranziehen will. 

Bei unseren ersten Untersuchungen stiegen wir auf 
~thnliche Sch~ierigkeiten. Wir versuchten mit einem 
in seiner I_finge variablen ungleichseitigen und durch 
Anh~ngegewichte belastbaren Hebel die Kraft zu be- 
stimmen, welche zum Zerdrficken einzelner und ver- 
schieden lange gekochter Erbsen erforderlich ist. Auch 
dabei zeigten sich so groge Unterschiede zwischen den 
Samen der gleichen Sorte, dab sehr vide Einzelbe- 
stimmungen notwendig gewesen wXren, um einen die 
Sorte charakterisierenden Durchschnittswert zu er- 
halteR. Da wir die Bestimmungen auBerdem nieht an 
abgekiihlten Erbsen durchffihren wollten, was aus 
kolloidcbemischen Grfinden falsche und tfir die Praxis 
nicht interessierende Werte liefern kann, ergaben sich 
weitere technische Schwierigkeiten in bezug auf die 
zeitliche Staflelung des Kochens. Mit unserem Ger~t 
dauerte der einzelne Mel3vorgang etwa 3o bis 4o Se- 
kunden, so dab also in Abstiinden von ether Minute 
einzelne Samen in getrennten Beh~iltern h~itten zum 


