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Methodisches zur Bestimmung des Rohproteingehaltes in Zuchtmaterial. 
V o n  P.  S c h w a r z e .  

Die yon SCHWARZE und  yon v. SENGBUSCH 
beschr iebene S t i cks to f fbes t immungsappa ra tu r  
(diese Zei tschr i f t  Bd. 9) ha t  ill l e tz te r  Zeit  eine 
Reihe yon ~nde rungen  erfahren.  Diese ]6nde- 
rungen haben  sieh bei  den im I n s t i t u t  laufenden 
Arbe i ten  als sehr zweckm~iBig, zeit-  und mate r ia l -  
sparend,  erwiesen und  sollen deshalb  als Er -  
g~nzung der  genannten  Arbe i t  kurz  darges te l l t  
werden.  

An  Stelle der  Normalschl i f fkolben werden 
schli//lose Kolben verwendet ,  die sich w i e  die 
Schliffkolben mi t  Hilfe yon Spiral federn am 
Dest i l l ieraufsatz  befest igen lassen. Der  dem 
Schliff en tsprechende  konisch ver laufende For t -  
satz  des Dest i l l ieraufsatzes  is t  durch  einen 
zyl indr isehen,  am oberen Ende  zu einem W u l s t  
e rwei te r ten  F o r t s a t z  ersetzt ,  auf den ein welt  
gebohr ter ,  jedoch s t raff  s i tzender  Gummi-  
s topfen aufgeschoben ist  (Abb. I).  Die Ver- 

b indung zwischen Kolben  und Aufsa tz  i s t  
dampfd ich t ,  das  Ansetzen  und  Abnehmen  der  
Kolben  bere i te t  keine wesent l ichen Schwier ig-  
kei ten,  wenn der Gummis topfen  ab und zu m i t  
Vaseline eingerieben wird. Die Vasel ineschicht  
d ient  gleichzeit ig als Schutz  gegen D a m p f  u n d  
Lauge und erh6ht  die H a l t b a r k e i t  des Gummis .  
Soweit  es sich bisher  i ibersehen HiBt, wird  eine 
Erneuerung  der  Gummis topfen  nur  verh~iltnis- 
m~iBig selten n6t ig  sein. Die schlifflosen Kolben  
haben  sich in ihrer  H a n d h a b u n g  den Schliff- 
kolben gegentiber  als nahezu  gleichwert ig  er- 
wiesen, ihr  groger  Vorte i l  l iegt  im niedr igeren  
Preis,  der  e twa  0 ,60--0 ,70 RM. betrS.gt, fiir die 
Schliffkolben hingegen mindes tens  2,1o RM. 

Die Verwendung der  schlifflosen Kolben  ha t t e  
eine Umges t a l t ung  der  A p p a r a t u r  zur Voraus-  
setzung. D a  die bei den Sehliffkolben vor-  
handene  feste F i ih rung  fehlt,  muBten die Kolben 
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senkrecht gestdlt werden (Abb. 2). Es hat sich 
herausgestellt, dab in dieser Stellung die Kolben 
beim Destillieren welt weniger beansprucht 

t, 1' gummislopf~n 

Abb. I. Destillationsapparatur. 

werden und infolgedessen der Glasbruch erheb- 
lich herabgesetzt wird. Dasselbe trifft fiir die 
Schliffkolben zu. 

Bei dieser Anordnung konnten - 
die Destillierau/satze um 18o ~ ge- 
dreht werden, so dab die Quetsch- 
h~ihne ftir die Laugeleitung nicht 
mehr zwischen den DestillierrShren 
liegen, sondern fl:ei und somit viel 
handlieher (Abb. 2). 

Bei der neuen Apparatur  steht 
auch der Kiihler senkrecht und 
ebenso die in ihm verlaufenden 
Kfihlerr6hren, deren f ide  Enden als 
VorstSl3e dienen (Abb. 3). Diese 
sind also nicht wie bei der 
alten Apparatur  mit  Hilfe yon - - -  
Gummischlauch an die KiihlerrSh- 
ren angesetzt. Um das zeitrau- 
bende Austauschen zerbrochener Destillier- 
rShren auszuschalten, sollen als solche in 
Zukunft  Silberr6hren verwendet werden. 

Abb. 2. Destillationsapparatur, 

Das Wasserbad wird nicht mehr mit  der Hand, 
sondern mittels einer ein/achen Hebel- und Zug- 
vorrichtung angehoben (Abb. 2 u. 3). Es besitzt 

eine schdig nach augen verlaufende Vorder- 
wand, die ein Auswechseln des Gestelles mit  den 
Vorlagen ohne Verschiebung des Wasserbades 
zulgl3t. Als Vorlagen werden Jenaer Rund- 
kolben yon 25o ccm Inhalt  mit  weitem Hals 
verwendet. Die Gestelle ffir die Vorlagen wurden 
ebenfalls abge~ndert (Abb. 3). An Stelle der 
geschlossenen, mit  Federn versehenen Boden- 
platte besitzen sie einen Eisendrahtrahmen mit  
Ringen, in die die Kolben eingestellt werden. 
Die Kolbenhglse liegen in offenen Ringen und 
werden mittels eines durch Federn angedrfickten 
Bfigels festgehalten. Die Kolben stehen daher 
nahezu frei und kSnnen beim Titrieren im Ge- 
stell belassen werden. Da das Schfitteln des 
Gestelles mit  Sehwierigkeiten verbunden ist, 
wird w~hrend des Titrierens ein krfiftiger Luft- 

Abb. 3. Destillationsapparatur. 

strom durch die Vorlagen geleitet. Er  wird 
mittels einer elektrischen Luf tpumpe erzeugt 
a n d  mit  Hilfe eines Schlauches und eines Glas- 
rohres in die Vorlagen eingeleitet. Da das Glas- 
rohr jeweils aus einer vSllig neutralen L6sung 
kommt,  darf es ungespiilt fiir die n~chste Vor- 
lage verwendet werden. Die Kolben lassen sich 
nach Zuriickschlagen des Biigels nattirlich aus 
dem Gestell herausnehmen und in der fiblichen 
Weise (Schtitteln mit  der Hand) titrieren. Die 
Analysemmmmern werden nicht mehr auf die 
Kolben geschrieben, sondern auf eine am Gestell 
befestigte abwaschbare Tale1. 

Der Dampfkessel ist vergr6Bert und das 
Dampfzuleitungsrohr erweitert worden (Abb. 3), 
so dab mit  einem sehr krSftigen Dampfst rom 
destilliert werden kann. Auf diese Weise wurde 
es mSglich, die Dauer der Destillation auf 
5 Minulen herabzusetzen und die Brenner zum 
Erhitzen der Destillierkolben fortzulassen. Mit  
dem Dampfkessel sind zwei Apparaturen ver- 
bunden, so da6 abwechselnd an einer Apparatur  
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desti l l iert ,  an der  anderen  vorbere i te t  werden 
kann.  Durch  Umste l lung  zweier Hghne  l~Bt sich 
der  D a m p f s t r o m  yon der  einen auf die andere  
A p p a r a t u r  umschal ten .  Bei  dieser Anordnung  
ist  neben der  gi ins t igs ten Ausnu tzung  des 
Dampfes  auch die h6chste  Leis tung zu erzielen. 
Der  Kessel  faBt IOO Liter ,  wird  jedoch nur  e twa 
zu ein Dr i t t e l  m i t  Wasse r  geffillt. Seine H6he 
be t r~gt  5o, sein Durchmesser  ebenfal ls  5o cm, 
es is t  also eine verh~iltnism~gig groge Siede-  
fl~iche vorhanden.  Beheizt  wird  er mi t  Gas, 
m6glich i s t  auch eine elektr ische Beheizung 
mi t  Tauchsiedern .  

Der  rasche Verlauf  der  Arbe i t  mach t e  anch 
eine Beschleunigung und Verein/achung des Au/- 
waschens n6tig. Vorlagen sowie Dest i l l ie rkolben 
werden nicht  mehr  einzeln, sondern in Serien 
zu je IO Sti ick gewaschen. Die dafi i r  vorhandene  
Vorr ieh tung  bes teh t  aus e inem mi t  der  Wasser -  
le i tung verbundenen ,  auf e inem B r e t t  befes t ig ten 
Rohr,  das in Abst~inden yon IO cm kurze R 6 h r e n  
mi t  Brausen  trfigt. Auf  diese werden die im 

Gestell  bef indl ichen Kolben  gestfi lpt ,  dabei  ent-  
leer t  und  nach  0f fnen  eines Hahnes  ausgespii l t ,  
Gleichzeit ig werden die Kolben  aul3en mi t  einer 
H a n d b r a u s e  gespiilt .  Die Dest i l l ie rkolben sind 
dabei  in / ihnlichen Gestel len un te rgebrach t  wie 
die Vorlagen.  Nach  dem Spfilen werden die 
Kolben  in den Gestel len kurze  Zeit  umgekehr t  
zum Trocknen aufgestel l t .  E in  Nachspi i len  
mi t  des t i l l ie r tem Wasse r  is t  fiir zi ichterische 
Arbe i ten  im al lgemeinen n icht  erforderl ich.  
Auch das Abspr i tzen  der  Vorst6Be nach dem 
Dest i l l ieren kann  in den meis ten  F/il len un te r -  
bleiben. 

Es k6nnen mi t  der  D o p p e l a p p a r a t u r  in der  
S tunde  IOO Bes t immungen  dest i l l ier t  werden.  
Zur  Bedienung s ind dann  insgesamt  4 Arbe i t s -  
kr~fte n6tig,  2 zum Dest i l l ieren und  Vorbere i ten  
und 2 zum Ti t r ieren.  Das Spfilen der  Kolben  
kann  infolge der  vere infachten  Arbei tsweise  
wei terhin  yon I Arbe i t sk ra f t  geleis tet  werden.  

{Jber die 13ew~ihrung der  A p p a r a t u r  wird  
sp~iterhin ausfi ihrl ich ber ichte t .  

R E F E R A T E .  
Spezielle Pf lanzenzi ichtung.  

8ome observations upon the variability of the cole- 
optile nervation in wheats. (Einige Beobachtungen 
fiber die Varialoilit/tt der Coleoptilen-LeiLbfindel bei 
V~reizen.) Von IR. MICZYNSKI  jun. Z~ Ziichtg A 
21, 466 (1937). 

Die Annahme, dab alle Weizen in der Coleoptile 
nut  zwei Leitbfindel haben, wurde bereits yon 
mehreren Forschern (PERCIVAL, VAVlLOV u.a . )  
widerlegt, die in verschiedenen, 28chromosomigen 
Weizenformen (turgidum, persicum, polonicum 
n.a . )  sogar bis 7 Leitbiindel festgestellt hatLen. 
Verf. untersuchte an Pedigreelinien aus dem 
Weizenmaterial  des Pflanzenzfichtungsinstifiu~s in 
Dublany die Erblichkeit  und Modifizierbarkeit 
dieser Erscheinung. Die Weizen konnten in mehr- 
jghrigem Anbau deutlich in drei Gruppen geteilt  
werden, und zwar in solche, die stets nut  2 Leit- 
bfindel haben, in solche rai l  2 - -  4 (vorwiegend 2) 
und in solche mit  2 - -6  (vorwiegend 4)Leitbfindeln,  
ein Unterschied, der genetisch bedingt sein mul3. 
In  gewissen Grenzen ist die Eigenschaft jedoch 
modifizierbar, wie Versuehe rai l  verschiedenen Er- 
nghrimgsbedingungen zeigten (bessere Ausbildung 
des 1Kornes - -  mehr Leitbfindel in der Coleoptile). 

Weickmann (Mfincbeberg, Mark). 

Les bl~s Eretria, Mykine, Agamemnon, Minos, 
T. 3130, Hylokastra, Limnos, Argos, T. 8557, Rieti 
Nr. 11. (Die Weizen Eretr ia,  Mykine, Agamemnon, 
Minos, T. 313 o, Xylokastra,  Limnos, Argos, T. 8567, 
Rieti  Nr. 1i.) Von J. S. PAPADAKIS .  Bull. Sci. 
Inst. Am61iogr. Plantes ~ ThessMoniki Nr 28, 1 u. 
franz. Text  2o (1937) [Griechisch]. 

Die Arbei t  befag• sich eingehend mi t  den in den 
letzten Jahren durch Auslese- und Kreuzungs- 
zfichtung hergestellten neuen griechischen Weizen. 

Der Zfichter, 9. Jahrg. 

Es sind dies die vulgare-Weizen (Mykine, Xylo- 
kastra, Riet i  Nr. I I ,  T. 8567) und die durum- 
Weizen (Eretria, Minos, Limnis, Argos, T. 313o), 
die heUte eine Anbaufl/~che yon 2oooo ha ein- 
nehmen. Die angestellten Beobachtungen er- 
s trecken sich auf Frfihreife, Kfdtebedfirfnis, Tages- 
tgngenreaktion, Frostwiderstandsfghigkeit ,  Dfirre- 
resistenz, Anpassungsfghigkeit  an die Bodenreak- 
tion, Lagerfestigkeit,  Resistenz gegen Gelbrost, 
Braunrost,  Flugbrand,  6kologische Anpassungs- 
fghigkeit, Backf~higkeit. Als Vergleichssorten 
dienen die bisher in Griechenland am st~trksten 
vertretenen einheimischen und eingeffihrten Sorten 
wie Deves, Katrani tsa,  Mentana, Canberra, Co- 
logna. Die neuen Sorten, ausgenommen T. 8567, 
zeichnen sich gegenfiber den bisher angebauten 
dutch gr6Bere Sgurevertrgglichkeit aus, w0durch 
sie auf den-schwach sauren und neu~ralen B6den 
NO-Griechenlands h6here Er t rgge bringen. Auf 
alkalischen B6den steht noch Mentanal  an der 
Spitze. GroBe Schgdigungen waren b i s h e r  in 
manchen Gegenden Griechenlands durch Sp~t- 
fr6ste hervorgertifen worden, d a d i e  Weizen nach 
warmen Wintern zu schnell ausschoBten (auch 
Mentana nnd Canberra). Die neuen Soften weisen 
eine erhebliehe SchoBverz6gerung dutch die I~urz- 
tageinwirkung der Wintermonate  auf und entgehen 
s o  den schgdliehen Spgtfr6sten. Limnos, 1Rieti 
Nr. i i ,  T. 313o fibertreffen an Frostwiderstands- 
f/~higkeit die bisherigen Sorten und passen vor- 
zfiglich in die h6heren und kglteren Lagen NW- 
Griechenlands. Gute Backf~thigkeit haben Xylo- 
kastra  und T. 8567 aufzuweisen, Minos Braunrost-  
resistenz und Lagerfestigkeit. Durch diese neuen 
Soften ist es m6glich, in ganz Griechenland Weizen 
anzubauen, die die bisherigen Sorten nm 2--9  dz/ha  
an Ertrag fibertreffen und die Ert~agssicherheit 
erh6hen. Zahlreiche Tabellen und eine Kar te  mit  
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