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('Jber den Rohproteingehalt yon Secale cereale und Secale m o n t a n u m  

und den prozentualen Anteil einiger Aminos iuren 
Von RICHARD FOCKE 

Vor 25 Jahren setzte sich SCHICI~ (,,Der Zfichter" 
193o )' mit der Frage einer Verbesserung der Back- 
f/ihigkeit des Weizens durch ziichterische MaBnahmen 
auseinander. Einige der damals  vorliegenden Er-  
gebnisse wiesen bereits auf die M6glichkeit einer Er- 
h6hung der Baekf~higkeit des Weizens dutch Ziich- 
tung trotz starker, umweltbedingter Schwankungen him 

Nachdem bisher bet der Bewertung des Getreides 
das Hauptaugenmerk auf b~ckereitechnische An- 
forderungen geriehtet war ~ wobei zum Beispiel der 
Prote ingehal t  nut  hinsichtlich eines eventuell be- 
stehenden Zusammenhanges mit der Backf~higkeit 
interessierte - -  wird jetzt  von seiten der Ern/ihrungs- 
fachleute mit Nachdruck auf die Wichtigkeit und 
Bedeutung der biologischen Wertigkeit  der Nahrungs- 
mittel  hingewiesen. 

~Im Zusammenhang mit der Qualit/it der Nahrungs- 
mittel spielt das EiweiB eine besonders wichtige Rolle. 
Deshalb war man bestrebt,  dtlrch chemische Methoden 
und biologische Teste die biologische Wertigkeit  des 
pflanzliehen und tierischen EiweiBes zu bestimmen. 
Dies ist in dem letzten Jahrzehnt  weitgehend gelun- 
gen. Bereits bet der Verwendung rein chemischer Me- 
thoden l~Bt sich nun mit einiger Sicherheit eine 
Aussage fiber die biologische Wertigkeit  der Proteine 
ifir Mensch und Tier machen. In  dieser Hinsicht set auf 
das Buch yon NEHRING (I954), in dem berufene Ver- 
treter  zu Bewertungsfragen yon Fut termit te ln  Stellung 
nehmen, verwiesen. 

Hinsichtlich der biologischen Wertigkeit  der yon 
Pflanzen und Tieren gebiIdeten Proteine be s t eh en  
i edoch auch bet systematisch nicht welt voneinander 
entfernten Arten, oft sogar innerhalb einer Art, Unter-  
schiede. Daher ist ffir die Pflanzenziichtung die Frage 
nach den M6glichkeiten einer Verbesserung der Ei- 
weiBqnatit~t ern~ihrungswichtiger Pflanzenarten akut  
geworden. Methodisch seheinen bereits die Voraus- 
setzungen ffir Serienulltersuchungen geschaffen zu 
sein (MATTHIAS I954 mit weiteren Literaturangaben). 

MITCHELL (S. S. 298 in NEHRING 1954) hat yon Mats- 
soften, die im Rohproteingehalt  ungleich hoch lagen, 
den Gehalt an essentiellen Aminos~uren und die 
biologische Wertigkeit geprfiit. Die yon ihm erha l te -  
nell Ergebnisse sind - -  vonde r  zfichterischen Seite aus 
betrachtet  - -  weniger ermutigend, weil festgestellt 
wurde, dab mit  steigendem Rohproteingehalt  der 
prozentuale Anteil an Lysin (beim Mats der be- 
stimmende Faktor  Ifir die biologische Wertigkeit  des 
Proteins) sinkt. 

Um festzustellen, in welchem Umfang die yon 
MITCHELL beim Mats gewonnenen Ergebllisse auch 
ffir andere Arten und deren Kreuznngsprodukte zu- 
treffen, wurden im Laufe unserer Versuche yon Secale 
cereale, Secale montanum sowie der F~ der genannten 
Arten die geernteten K6rner auf den Gehalt eines 
Teiles der in ihnen enthaltenen essentiellen Amino- 
s~.uren nntersuchtL Die F~-Population ist hinsiehtlich 

, FIerrn Dr. SCHWERI~TF~Om~, tier die Bestimmung der 
Aminosguren durehgeffihrt hat, set auch an dieser Stelle 
gedankL 

der Korrelation zwischen Rohproteingehalt einerseits 
und K6rnerertrag, Tausendkorngewicht und Zahl 
der Halme pro Pflanze andererseits gepriift worden, 

Tabelle z. 

Rohprotein in % d. Tr. S. 

ho~ 

i i ,7  23,9 21,3 +3,5 

Aminos~uren in % vom 
Rohprotein 
Leucin +Iso-Leuein 
Threonin 
Valin 
Methionin 
Arginin 
Histidin 
Lysin 
Phenylalanin 

13,5 I0,3 II,5 
3,o 2,5 2,7 
4, 2 5,4 5, 2 
I,I I,o I,O 
4, 6 5, I 4,9 
2,I 2,2 2, 3 
3,5 3, 2 3,3 
4, ~ 4,3 4,7 

--o, 4 

+o,4 

+O,I  

+o,6 

Summe der % der Amino- 
s~uren ohne Arginin und 
Histidin 

36,0 34,0 35,6 

29,3 26,7 28,4 @o,4 

Die in der Tabelle I wiedergegebenen Werte ffir den 
Rohproteingehalt  sind bet S. montanum mehr als 
doppelt so hoch wie bei S. cereale. Stellt man dell 
prozentualen Anteil der bestimmten Aminos~iuren 
der 3 Prt i fnummern summariscla dem Rohprotein- 
gehalt gegenfiber, so kann festgestellt werden, dab 
der h6here Rohproteingehalt yon S. montanum keine 
wesentliche Depression der essentiellen Aminos~iuren 
verursacht. Der Durchschnittswert der F 1 liegt noch 
fiber dem Mittel der beiden Eltern. Werden abet 
Arginin und Histidin, die der menschliche Organismus 
teilweise selbst zu synthetisieren vermag (K~'TI-INAI5- 
I954), vernachl/issigt, so verringert sich der prozen- 
tuale Anteil der essentiellen Aminosguren am Roh- 
proteingehalt bet S. montanum bereits starker als bet 
S. cereale. Es muB aber betont werden, dab t rotz  
einheitlicher Anzuchtbedingungen der Pflanzen die 
besproehenen untersehiedlichen Aminos~iure- %-Werte 
des Rohproteingehaltes der 3 Prfifnummern keine bzw. 
nut  geringe Sicherheit besitzen. Die  Tendenz geht 
jedoch dahin, dab bet S. montanum der prozentuale 
Anteil der essentiellen Aminos~inren geringer ist, die 
F1 hingegen fiber dem Mittel der beiden Eltern steht. 

Die negative Korrelation zwischen dem Rohprotein- 
gehalt und dem prozentualen Anteil an essentiellen 
Aminos~uren scheint bet einemVergleich yon S. cereale 
mit S. montanum nicht in dem Mage ausgepr~gt zu 
sein wie zum Beispiel beim Mats. 

Da der Gehalt an essentiellen Aminos~uren in un- 
seren Versuchen zwischen den beiden Eltern zu geringe 
Unterschiede aufwies, wurde auf die Bestimmung der- 
selbea in der F=-Population verzichtet. Selbst bet der 
Annahme, daB die Pflanzen der F~-Populafion hin- 
sichtlich des Prozentgehaltes an essentiellen Amino- 

Summe der % der Amino- 1 
s~uren I +o,6 
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s~uren eine Spaltung zeigen wiirden, w~ire deren 
exakter, chemischer Nachweis nicht gut durchzu- 
ftihren, weil der Unterschied der beiden Eltern bereits 
sehr gering ist. Es ist daher lediglich yon 21 F2-Pflan- 
zen der Rohproteingehalt der K6rner bestimmt worden. 

/)er in der Trockensubstanz der K6rner yon F~- 
Pflanzen vorhandene Rohproteingehalt lag zwischen 
i4,44 % nnd 21,88%. /)as geerntete Samengewicht 
der gleichen Pflanzen schwankte zwischen 5 g und 
58 g. Rohproteingehalt und Samenertrag pro Pflanze 
waren miteinander negativ korreliert (r = -  o,64). 
Weil zwischen Tausendkorngewicht und Rohprotein- 
gehalt keine gesicherte Korrelation beobachtet werden 
konnte, ist in den angeftihrten F~-Nachkommen der 
Rohproteingehalt zum Teil yore Pflanzenertrag ab- 
Mngig. /)er Pflanzenertrag wird andererseits aber 
bei den Nachkommen derartiger Artbastarde haupt- 
s~tchlich durch die Fertilit~it derselben bestimmt. Da 
zwischen der Anzahl der Ahren pro Pflanze und dem 
geernteten Korngewicht nur eine geringe Korrelation 
bestand (r = o,50), muB der bei den einzelnen Pflanzen 
st/irker aufgetretene Fertilitfitsunterschied einen gr6- 
13eren EinfluB auf den Rohproteingehalt aust~ben. 
Einer geringeren Zahl yon K6rnern, die yon einer nor- 
malen, aber stark sterilen Pflanze ausgebildet wer- 
den, wird mehr Protein zur Verftignng stehen als 

einer groBen Zahl, die yon einer ~hnlichen, abet fer- 
tilen Pflanze ausgebildet werden. Die geringere Ab- 
lagerungsm6glichkeit ftir Rohproteine in hochgradig 
sterilen Pflanzen macht sich zus~tzlich auch im st~r- 
keren vegetativen Wachstum bemerkbar. /)er h6here 
Rohproteingehalt der K6rner yon tetraploidem Roggen 
k6nnte vielleicht auch mit auf die etwas h6here Sterili- 
t~it desselben - -  verglichen mit diploidem Roggen - -  
zurtickgeftihrt werden. 

Zwischen der St~rke der Nachschol3freudigkeit der 
Pflanzen und dem Rohproteingehalt der K6rner konn- 
ten keine eindeutigen Beziehungen festgestellt werden. 

/)ie Verwendung yon S. montanum zur Einkreuzung 
in S. cereale er6ffnet nach diesen Beobachtungen eine 
M6glichkeit, den Rohproteingehalt der K6rner zum 
Tell positiv zu ver~indern, ohne dabei den Prozentsatz 
an essentiellen Aminos~iuren und - -  mit diesen in 
Zusammenhang stehend - -  die biologische Wertigkeit 
nennenswert zu beeintr~ichtigen. 
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Erbg inge der Samenfarbe bei weigk6rnigen gelben Siit31upinen 
(Lupinus luteus) und ihre Bedeutung fiir die Erhaltungszucht im 

Zusammenhang mit Weichschaligkeit und Leistungsf ihigkeit 
Von H.-J. TROLL 

Mit 7 Textabbildungen 

Die Kornfarbe kann bei Saatgut ftir die Herkfinfte 
eine gute Kennzeichnung nnd damit ffir die Wertbe- 
stimmnng ein w.ichtiges Hilfsmittel sein. Ftir die aus 
dem Nittelmeergebiet stammenden Wildformen der 
gelben Lupinen liegen yon M~RI~ENSCHLAC-EI~ (II) 
sowie yon KLINI~OWSKI und HACX~ARTI~ (9) einge- 
hende Untersuchungen fiber die Art der Kornf~rbun- 
gen vor. ]3ei den frtiher in Deutschland verbreitet ge- 
wesenen Land- und Zuchtsorten der gelbbltihenden 
Lupine (Lupinus luteus) hat die Samenschale eine 
zweifarbige Zeichnung. AHI hellgelblich-wei/3em Grund 
sind schwarze Flecken marmoriert  verteilt. An den 
hellen Stellen sind die unter der Cuticula liegenden 
Pallisadenzellen ohne Pigmentk6rper. Die Verteilung 
der schwarzen t;lecken kann verschiedener Art sein. 
Es gibt eine gleichm~Big verteilte kleinfleckige ,,Spren- 
kelung" (parvimacuIatus) und eine ungleichm~tBige 
Verteilung des Pigments. Bei der ungleichen Pigment- 
verteilung bleibt in einem der h~iufigsten F/ille eine 
mondf6rmige Sichel um den Nabel auf beiden Seiten 
des Kornes pigmentfrei. I)as Korn wird dann als ,,ge- 
sichelt" angesprochen. ]3el Kreuzungen yon homozygot 
,,gesprenkelten" (parvimaculatus) Typen mit eben- 
solchen ,,gesichelten" ist nach I-IACI<BAI~TI-I (7) nnd 
eigenen Feststellungen die Sichelung dominant, und in 
der F2 tr i t t  eine monofaktorielle Spaltung in 75 % 
Pflanzen mit ,,gesichelten" und 25% mit ,,gespren- 
kelten" K6rnern auf. 

L i t e r a t u r  f iber  W e i l 3 k S r n i g k e i t  b e i  Lup. luteus 
AuBer den pigmentierten Kornformen sind aber seit 

der Zeit des st~irksten Lupinenanbaues in /)eutsch- 
land ill den achtziger Jahren des vorigen Jahrhun- 
derts, z. B. 1883 : 432 831 ha (z), mehrfach solche ohne 
Pigment in der Samenschale beobachtet worden. /) iese 
wirken dann weiB mit einer T6nung zu fast rosa oder 
hellgelb. Sie werden alsLupinus luteus var. leucospermus 
KO~RNIOKE bezeichnet. In der Lit eratur findet sich diese 
Form, die als Variet~t, Subspecies oder Sorte bezeich- 
net wird, seit Ende des vorigen Jahrhunderts  erw~thnt. 

Im Jahre 1884 ver6ffentlichte FL~cI~sm (6) aus Pros- 
kau chemische Analysen yon Lupinenk6rnern nnd 
Lupinenstroh. /)abei wurden auch Angaben tiber eine 
weil3samige Variet~t yon Lupinus luteus gemacht, 
die sich aber nur geringftigig von denen fiber die Nor- 
malform unterscheiden. /)ie Bemerkung, dab diese 
weiBsamige Varlet/it nicht konstant w~ire, l~13t aber 
darauf schlieBen, dab man sich bereits damals ftir den 
Erbgang der WeiBk6rnigkeit interessierte. 

In den yon EDI~ER (4) im Jahre 19oo ver6ffentlich- 
ten Versuchsergebnissen mit verschiedenen Lupinen- 
arten erw~thnt er ebenfalls die WeiBk6rnigkeit der 
gelben Lupine. Er  bezeichnet sie als Abart, die ihm 
j edoch far seine Anbauversuche nicht zug~inglich war. 

WITTMACK (23) gibt 1922 in seiner Landw. Samen- 
kunde unter Lupinus lut, eus noch 2 Variet~iten an: 
L. lut. var. niger, die schwarze Lupine, und L. lut. var. 


