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Es wurde festgestellt, da/~ der Phy~olgehalt yon Bl~ttern 
der Rol]k~stanie (Aesculus hippocastanum) im L~ufe der Vege- 
tationsperiode yon praktisch l~ull in den Knospen mit der Aus- 
bildung der BlOtter rasch zum Maximalwert ans~eigt. Es sind 
keine AnhMtspunkCe dafiir gegeben, dal3 wesen~liche Phytol- 
mengen ~ul]er den im Chlorophyll gebundenen in don Knospen 
oder griinen Bl~ttern vorhanden sind. Dagegen bleibt bei der 
herbstlichen Laubverf~trbung der Phytolgehalt noeh erhalten 
und nimmt erst mit der Verrottung der abgefallenen Bl~itter ab. 

BlOtter und Stengel yon Feuerbohnen (Phaseolus multi- 
]lotus), die in Dunkelheit gezogen wurden und praktiseh 
chlorophyllfrei waren, enthielten auch kein Phytol. 

In  der Liter~tur findet man sehr viele Angaben fiber den Chlorophyll- 
gehalt versehiedener Pflanzen, fiber seine ]ahreszeitliehen Schwankungen 
und die Abh~ngigkeit von Tageszeit, Temperatur,  Dfingung usw. ttin- 
gegen wurde die Frage, ob Phytol  in der Pflanze ausschlieBlich odor 
iiberwiegend als Esterkomponente des Chlorophylls vorliegt oder daneben 
auch in freier Form oder in anderer Binclungsart, unseres Wissens noch 
nicht beantwortet.  Es ist auch noeh unbekannt,  was w~hrend des 
herbstliehen Chlorophyltabbaues mit  dam Phytol  gesehieht. 

Die Ausarbeitung einer Methode zur Abtrennung und quanti tat iven 
Bestimmung des Phytols 1, 2 ermSgliehte es, einen experimentellen Beitrag 
zu diesen Fragen zu geben. 

Ftir die Untersuchung des Phytolgehaltes w~ihrend einer Vegetations- 
periode warden B!~tter yon Aesculus hippoca~tanum verwendet, weft 
diese einen besonders hohen ChIorophyIlgehalt haben und aul]erdem leicht 
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zuginglich sind. Die Blattproben wurden mSglichst vom selben Baum 
entnommen; hingegen die Blattknospen yon mehreren Biumen, weil 
das Gewicht der in den Knospen eingeschlossenen zarten Blit tehen so 
gering ist, dab wir durch Samlneln der erforderliehen Knospenzahl yon 
einem einzigen Baum diesen zu sehr gesehgdigt h/~tten. 

Die Arbeiten tiber die Bestimmungsmethode und ihre Anwendung 
zur vorliegenden Untersuchung lagen zeitlieh so, dab die ersten Blatt- 
proben im Iterbst 1953 genommen wurden und im Frfihjahr 1954 die 
folgenden. Es wurde also nicht eine einzige Vegetationsperiode durch- 
laufend untersucht, wie es eigentlieh wiinschenswert gewesen wire, 
sondern es  wurden Teilergebnisse zweier aufeinanderfolgender Vege- 
tationsperioden zusammen verwertet. Dadurch kSnnen zwar zahlen- 
m~Bige Abweichungen, aber keine Fehler im Gesamtergebnis eintreten. 

Zur Untersuehung wurden ausschlieglieh Bli t ter  verwendet. Dies 
gilt auch ffir die am 12.4. gesammelten, noch geschlossenen Knospen, 
yon denen alle klebrigen Knospenblit ter entfernt und nut die zarten, 
hellgriinen, gefalteten und stark behaarten Bli t tchen verwendet wurden. 

Alle Phytolbestimmungen wurden naeh der in der zweiten Mitteilung 
dieser Reihe 2 angegebenen Vorschrift durchgeftihrt. In  den Tabellen 1 
und 2 sind die Ergebnigse verzeichnet. 

Tabel le  1 

Nr. Zeit der Aussehen % 
Blattsammlung Wasser 

1 12. April 

1: Mai 

8. Mai 

5. Oktober 
25. Oktober 

i. November 

Geschlossene Blatt- 
knospen, Blattehen 
hellgrfin . . . . . . . . . .  

Knospen eben ge6ff- 
net, B1/itter noeh ge- 
faltet, stark grfin.. 

B1/~tter entfaltet, doeh 
noch nicht ausge- 
waehsen . . . . . . . . . .  

Blgtter noch tiefgrfin. 
Blgtter fast einheitlich 

gelb, eben Laubfall 
abgefallene BlOtter 

braun . . . . . . . . . . . .  

Gewicht der I Gewicht 
nach 

Blattprobe g' Trocknen 

435 122 

455 110 

482 114 
1970 750 

336 141 

586 287 

72,0 

75,8 

76,4 
61,9 

58,0 

51,0 

Aus den Tabellen kann entnommen werden, dab in den noeh kaum 
ergrtinten Bli~ttchen der Knospen aueh der Phytolgehalt sehr niedrig 
ist. Auffallend ist aueh der niedrige Anteil des Unverseifbaren. Die 
Phytolgehalte in roll ergrtinten B1/~tgern lassen unter Beriieksiehtigung 
der for Aesculus hippocastanum in der Literatur angegebenen Dureh- 
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T a b e l l e  2 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Unverseifbare Lipoide 

g % 

2,24 1,8 
4,10 3,7 
3,6 3,2 

23,9 3,2 
6,0 4,3 
7,6 2,7 

Phytol, in % der Blatt-Trockensubstanz 

t 0,038 0,040 0,039 0,037 
0,120 0,117 0,126 0,130 
0,190 0,185 0,187 0,182 
0,323 0,310 0,301 0,30~ 
0,334 0,349 0,339 0,344 

schnit tswerte den schon in der frfiheren Mitteilung erw~hnten Sehlu]~ 
zu, dab mindestens keine bedeutenden Phyto lmengen  auBerhalb des im 
Chlorophyll gebundenen vorliegen. In  gelben Bl~ttern, die prakt isch 
chlorophyllfrei sind, ist der Phytolgehal t  zuniiehst noch nieht  verringert.  
Ers t  mit  dem Verrot ten des abgefallenen Laubes n immt  der Gehalt  
an unverseifbaren Lipoiden ab. I m  Siedebereich der Phyto l f rakt ion  
werden waehsartige Feststoffe gewonnen, in denen weder mit  der sonst 
verwendeten kolorimetrischen Methode, noch d u r c h  Bildung des 
~-Naphthylaminkomplexes  des 3,5-Dinitrobenzoesi~ureesters eine ]~eini- 
gung und  Bes t immung des Phytols  mSglich ist. 

Der geringe Phytolgehal t  der chlorophyllarmen Bla t tknospen machte  
es sehon wahrscheinlich, dab auch in etiolierten Pflanzen wenig Phy to l  
enthal ten sein diirfte. Tro tzdem wurde ein Versueh mit  etiolierten 
Feuerbohnen (Phaseolus multi]lorus) durehgefiihrt. Diese wurden 
gleiehzeitig tells im Freiland, tells bei vSlliger Dunkelheit  im Keller 
keimen gelassen. Nachdem die Pflanzen unter  den verschiedenen Be- 
dingungen zu gleieher L~nge gewachsen waren, wurden BlOtter und 
Stengel zwar getrennt  getrocknet,  zur weiteren Phyto lbes t immung aber 
vereint. Die Ergebnisse sind ill den Tabellen 3 und 4 verzeichnet. 

T a b e l l e  3 

Nr. u Pflanzenteile I Gewicht der Trockengewicht % Wasser 
I Probe g g 

BlOtter im Licht . . . . . . . . . . . . .  370 
Stengel im Licht . . . . . . . . . . . . .  [ 220 
BlOtter im Dunkeln . . . . . . . . . .  I 160 
Stengel im Dunkeln . . . . . . . . . .  ' 1020 

66 
30 
12 
64 

82,2 
86,4 
92,4 
93,7 

T a b e l l e  4 

Nr. Unverseifbare g I Lipiode % 

1 + 2 ] 3,9 4,1 
t 

3 + 4  I - -  [ - -  

% Phytol der Trockensubstanz 

0,282 0,287 0,278 0,286 
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Die im Dunkeln gezogenen Pflanzen gaben zwar ein iln Siedebereich 
des Phytols destillierendes OI, aber naeh Umsetzung mit 4-Benzolazo- 
phenylisocyanat und chromatographischer Trennung keine Zone des 
gefi~rbten Phytolurethans. D a m  und Mitarbeiter s haben im t~ahmen 
ihrer Untersuchungen fiber das Vitamin X die M6glichkeit der Bildung 
des Phytylrestes aueh" im Dunkeln betont und auf die Bfldung des 
Protochlorophy]ls in Dunkelbli~ttern, besonders aber in Kfirbissamen, 
verwiesen, ebenso auf die Chlorophyllbildung in im Dunkeln gezogenen 
Coniferen, endlich auf die Bildung der Tocopherole im Weizenkeim. 
DaB bei unseren Versuchen mit Blattknospen nur wenig Phytol, mit 
e$iolierten Bohnen kein Phytol  gefunden wurde, beweist nur, dab es in 
diesen Pflanzenteilen nieht in grSl~erer Konzen~ration angereichert fiir 
weitere Synthesen zur Verfiigung steht. 

Aus den Tabellen kann man ersehen, dab die 5Iethode der Phytol- 
bestimmung zu gut fibereinstimmenden Parallelwerten ffihrt. 
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