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daher viel tangsamer yon dem die F~ulnis ver- 
ursaehenden Pilz (Botrytis spec.) angegriffen 
werden. 

Die Anzucht und Pflege der Pflanzen oblag 
Herrn Gartenbauinspektor R. MAATSCI~; die 
Sorten vergleiche sind yon ihm selbst~ndig durch- 
geffihrt worden. Die technischen Versuehs- 
arbeiten lagen in den H~nden der Herren Gar- 
tenbauinspektoren H.-U. SCHL'LTZF. (I936--38) 
und H. HOB.NER (Z939) nnd Gartenbautechnikel 
H. ~EYER ( I 9 4 0 ) ,  ferner yon Yrau Gartenbauin- 
spektor U. BOING-ScuALT (1935--40). Welterhin 
halfen mit die Herren Dr. R.ScHAEFER (!939/,40), 
Dr. R. KottTz (x939) und Gartenmeister A. 
HuGo (I94o). Die Aufnahmen sowie die gra- 
phische Darstellung fertigte Herr  Gartenbau- 
inspektor K. Jy.~scH an. Ihnen allen sei hiermit 
gedankt. 

. Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Es wird fiber Arbeiten berichtet, die die Auf- 
deckung des Erbganges des Merkmalpaares 
zygomorpher-radi~irer Blfitenbau zum Ziele 
haben durch Kreuzung der kleinblumigen zygo- 
mophblfitigen Wildart Sinningia speciosa mit 
grol3blumigen radi~irbliitigen Gloxinien-Kultur- 
soften und Oberprfifung der Kreuzungs- und 
Rfiekkreuzungsnachkommenschaften. Zyga- 
morphe Blfite dominiert fiber radi~ire; das Spal- 
tungsverh~iltnis in der F 2 ist wahrscheinlich das 
der normalen monohybriden 3: I-Mendelspal- 
tung. Dem recessiven Charakter des 1Kerkmals 
radiiirblfitig entspricht es, dab alle Selbstungs- 
nachkommenschaften radiiirblfitiger Pflanzen 
stets nur aus solehen bestehen. Es wird ange- 
nommen, dab dieses Merkmal, das in der Natur  
bei der Wildart noch nicht beobachtet  wurde, 
in der Kultur  muta t iv  entstanden ist. Bei den 
Arbeiten wurden sch6ne mittel- und grogblumige 
Gloxinienformen mit  zygomorphen Blfiten er- 

batten, denen ein gewisser Handelswert zuer- 
kannt wird. 

Zus/itzlieh wurden einige weitere Fragen yon 
zfichterischem Interesse bearbeitet. Zun~ichst 
die Frage der Zfichtung yon friih- und reich- 
bl/ihenden Typen. Auf Grund yon L'berle- 
gungen und Versuchsergebnissen wird dargelegt, 
dab jene Sorten, die in der Leistung nicht be- 
friedigen, wahrscheinlich durch systematische 
Auslese der frfih- und reichblfihenden Pflanzen 
einerseits und der sich yon unten rasch verzwei- 
genden Pflanzen andererseits verbessert werden 
k6nnen. Ferner wird gezeigt, dab das Ziel auch 
auf dem Wege der Kreuzung yon reichblfihenden 
Soften mit den zu verbessernden wenig blfihenden 
erreicht werden kann. Die Herkunft  des crassi- 
folia-Merkmals wird er6rtert u n d e s  wird fiber 
eigene Beobachtungen der Entstehung von 
crassifolia-Typen berichtet. Weiterhin wird 
dargelegt, dab die praktische Zfichtung darauf 
Wert  legen muB, stets nur Pflanzen mit  stark 
gestauchtem Stengel zur Weiterzucht auszu- 
lesen. Schliel31ich wird als beste radi~re Bliiten- 
form mit  langer Kronenr6hre die trichterf/frmige 
empfohlen. 
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Ein neuer W e g  der Vorbehandlung des Materials ftir die refraktometrische 
Fettbestimmung in ZuchtmateriaP. 

(Fet tbes t immung in ZuehtmateriaI,  2. Mitteilung.)  

Von P. S c h w a r z e .  

I. E i n l e i t u n g .  
In der ersten Mitteilung fiber Fettbestim- 

mung in Znchtmaterial  (I) wurde neben einer 
meehanischen Reibevorriehtung ein Verfahren 
besehrieben, das die ffir die refraktometrische 

1 Mit Untersttitzung der Deutsehen Forsehungs- 
gemeinschaft. 

Fet tbest immung erforderliehen Vorarbeiten ver- 
einfacht und verbilligt und diese Methode fiir 
wirkliche Massenuntersuchungen geeignet macht.  
W~ihrend nach der Arbeitsvorschrift yon LEIT~I~: 
(2) das geschrotete Material durch Verreiben mit  
Sand in den Ifir die Extrakt ion geeigneten Zu- 
stand fibergeffihrt wird, erfolgt dies im neuen 
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Verfahren durch Behandlung mit Lauge im 
Autoklaven. Dieses Verfahren hat sich bei der 
Untersuchung groBer Serien, die mit Hilfe eines 
etwa IOO Proben fassenden Autoklaven durch- 
geftihrt werden konnten, gut bew~ihrt. Durch 
Anwendung des heizbaren Doppelprismas L 3 
an Stelle des /iblichen Eintauchverfahrens 
konnte die Leistung der refraktometrischen Me- 
thode in Verbindung mit dem chemischen Auf- 
schlul3 des Materials noch weiter gesteigert wer- 
den. Da die Messung nur wenige Tropfen 01- 
Benzin-L6sung erfordert, lieB sich die Einwaage 
und damit die Menge an Reagenzien welter 
herabsetzen. Weiterhin war damit eine erheb- 
liche Herabsetzung der Temperierzeit verbun- 
den. Die relativ groBe Fltichtigkeit des Benzins 
verursacht bei entsprechend vorsichtigem Ar- 
beiten keinerlei Fehler. 

W/ihrend des Ausbaues dieser Methode f/it 
Massenuntersuchungen wurde ein neuer Weg der 
Materialbehandlung vor der Extraktion ge- 
funden. Da er noch einfacher und billiger ist 
nnd im Vergleich zur Autoklavenmethode noch 
weniger Arbeitskraft erfordert, wurde er auf 
seine Gangbarkeit genau untersucht. Das Er- 
gebnis dieser Versuche fiel auBerordentlich gtin- 
stig aus. Es soll daher noch vor der Ver6ffent- 
lichung des gesamten Versuchsmaterials zur 
Autoklavenmethode, die am Sehlug der eisten 
Mitteilung in Aussicht gestellt wurde, in seinen 
Grundziigen mitgeteilt werden. 

II. G r u n d g e d a n k e  u n d  g r u n d l e g e n d e  
V e r s n c h e .  

Bei der Autoklavenmethode f~11t auf, dab das 
O1 erst nach sehr energiseher Behandlung des 
Materials mit Lauge (I Stunde bei IO at.) quan- 
t i ta t iv  extrahierbar ist (nach Ans/iuern in Form 
der freien Fetts~iuren). Unter ~ihnlichen Be- 
dingungen nahmen DESE6 (3) und LOFGRF, N (4) 
die alkalische Eiweif3hydrolyse znr Bestimmung 
yon Tryptophan und Tyrosin vor. Da 01samen, 
wenigstens soweit es sich um Leguminosen han- 
delt, reich an Eiweil3 sind, wurde geprtift, ob 
das EiweiB einen EinfluB auf die Extraktion des 
Oles austibt. Die Versuche ergaben, dab sich 01 
aus einer w~isserigen, gut durchgeschiittelten 
neutralen, sauren oder alkalischen Suspension 
yon EiweiB mit PetrolSther oder Benzin nicht 
extrahieren l~iBt. Je 2 g Sojaschrot wurden mit 
20 ccm dest. W'asser, 20 ccm ~% iger Salzs~ure 
und 2o ccm 1% iger Natronlauge IO Minuten in 
der Maschine gesch/ittelt, darauf mit 5 ccm 
Benzin versetzt nnd abermals IO Minuten ge- 
schtittelt. Nach dem Zentrifugieren war ent- 
weder keine Trennung zwischen w/isseriger und 

Der Zfiehter, I3. Jahrg. 

Benzinphase eingetreten oder die letztere zeigte 
denselben Refraktometerwert wie das zugesetzte 
Benzin, d.h.  es hatte sich kein Fet t  in Benzin 
gel6st. Es gelang nicht, durch Zusatz der fib- 
lichen EiweiBfiillungsmittel (Trichloressigs~iure, 
Tannin, Uranylacetat u.a.)  diese hemmende 
Wirkung des Eiwefl3es auszuschalten. Auch ein 
Aussalzen des Eiweiges mit Ammonsulfat hatte 
keinerlei Erfolg. Wurde jedoch die Extraktion 
nach Vorbehandlung mit Pepsin-Sahs~ture vor- 
genommen, so lieB sich das 01, je nach der Dauer 
dieser Vorbehandlung, raehr oder weniger voll- 
st/indig extrahieren. Zu 0,5 g EiweiB trod o,25 g 
Soja61 wurden in 5occm Steilbrustflaschen 
2o ccm n/Io  Salzs/iure gegeben und IO Minuten 
in der Maschine geschfittelt. Drei der Ans/itze 
wurden sofort weiter verarbeitet, die/ibrigen mit 
je einer Messerspitze (etwa o,5 g) Pepsin D. A. B.6 
versetzt und I4--72 Stunden im Thermostaten 
bei 37 ~ aufbewahrt. W/ihrend dieser Zeit wurden 
die Flaschen ab und zu mit der Hand geschtittelt 
(Tabelle I). DaB in erster Linie dem EiweiB und 

Tab. i. D e r  Eii lf l i l l3 v a n  E i w e i g  au f  d ie  
E x t r a k t i o n  voi l  Soja61,  

Vorbehandlung d 1R 

Ohne Pepsin-Behandlung . . . . .  

I4'Stdn. mit ]depsin bei 37 ~ [ [ [ [ 

Kontr.: 0,2 5 g O1 q- 5 ccm ]3enzin . 

1 
1 

O 2 

9,9 
IO, 7 
I I ,  5 

I I , 6  

t Wasser- und Benzinphase nicht getrennt. 
2 Wasser- Ilnd ]3enzinphase getrennt. 

nicht auch seinen Spaltprodukten diese hem- 
mende Wirkung zukommt, zeigte ein ent- 
sprechender Versuch mit Pepton. o,25 g 01, die 
mit o,5 g Pepton und 2o ccm Wasser oder ver- 
dtinnter Salzs/iure in der Maschine geschtittelt 
wurden, gingen bei 1/ingerem Schtitteln mit 
Benzin fast vollst~indig in dieses fiber. W/isserige 
und Benzinphase trennten sich beim Zentrifu- 
gieren sofort und vollst/indig (Tabelle 2). 

Tab. 2. D e r  E i n f l u B  y o n  P e p t o n  au f  d i e  
E x t r a k t i o n  y o n  Soja61.  

o,25 g O1, o, 5 g Pepton, 20ccm n/io HC1, o, 5 g 
Pepsin, 5 ccm 13enziil. 

Dailer t des Aussch/it~elns mit Benziil d R 

I Min. mit der I-Iaild . . . . . . .  4,8 
i Niin. in der 2r . . . . . .  8,9 

io Min. in der Maschiile . . . . . . .  . 1i,o 

iKontr.: o,25g 01 d- 5ccm ]3einziil . t ii,6 
16 
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Die Unwirksamkeit  des Fett l6sungsmittels 
Benzin bei Gegenwart  von EiweiB wird erkl~r- 
lich, wenn man  annimmt,  dab das in feinster 
Verteilung vorliegende Fe t t  yon EiweiB, dessert 
hydrophiler  Charakter  den Zutr i t t  des v611ig 
wasserunl6slichen Benzins verhindert,  um- 
schlossen ist. Ffir diese Vorstellung spr icht  u. a. 
auch die Beobachtung,  dab die wasserl6slichen, 
ftir refraktometrische Messungen aber un- 
geeigneten Fett l6sungsmittel  );~thyl~ther und 
Chloroform unter  den gleichen Bedingungen 
wenigstens einen Teil des Fettes aufnehmen. 
AuI3erdem verursact~t das Eiweil3 in den meisten 
Fiillen die Bildung einer Benzinemulsion, die 
auch durcb liingeres Zentrifugieren nicht  zer- 
st6rt  werden kann. 

Zu ~hnlichen Ergebnissen fiihrten Unter-  
suchungen an Sojaschrotproben (Tabelle3). 

Tab. 3- D e r E i n f l u 5  d e r P e p s i n - B e h a n d -  
l u n g  a u f  d i e  E x t r a k t i o n  y o n  0 I  a u s  

S o j a s c h r o K  
2 g Schrot, 2o ccmn/ Io  HC1, o,5 g Pepsin, 3 7  ~ . 

Dauer d R 
der Pepsin-Einwirkung 

14 Stunden . . . . . . . . . . .  io,o 
2 0  , ,  . . . . . . . . . . .  I 2 ~ O  

38 . . . . . . . . . . . . .  12,8 

Kontr.: 2 g Schrot mit Sand 4 Min. 
im M6rser verrieben . . . . . . .  15,4 

A b b .  I .  Z e r k t e i n e r u n g s g r a d  des  e i n g e w o g e n e n  Ma te r i a l s  v o r  d e m  
Atifscl~lu/3 ( m i t t l e r e  GeffiSe} u n d  n a c h  d e m  A u f s c h l u g  ( / iuSere  Ge-  

f/iBe). 

W~ihrend abet  in den Modellversuchen nach 
liingerer Behandlung mit  Pepsin-Salzs~ure die 
Ext rak t ion  des 01es quant i ta t iv  erfolgte, blieb 
sie beim Schrot unter  denselben Bedingungen 
unvollst~indig. Die Ursaehe lag augenscheinlich 
darin, dab das in den grgberen Schrotteilchen 
eingeschlossene EiweiB und 01 der Einwirkung 
des Pepsins und dem Zutr i t t  des Extrakt ions-  
mittels entzogen waren. Ein Schtitteln der Ge- 
fitBe w/ihrend der Pepsinbehandlung steigerte 

die Ausbeute an 0 I  wohl erheblich, doch Iagen 
die Refraktometerwerte  immer noch niedriger, 
als wenn das Material auf die a r e  Weise im 
M6rser verarbei tet  wurde. Ein weiterer An- 
stieg t ra t  ein, wenn die Wirkung des Schfittelns 
dutch zugeftigte Steine verstitrkt wulde,  durch  
deren Reibe- and Schtagwirkung aueh die gr6- 
beren Teilchen feinstens zerkleinert werden 
(Tabelle 4). jedes  der Gef~iBe stellt also bei 

Tab. 4. D e r  E i n f l u g  de s  S c h i i t t e l n s  m i t  
S t e i n e n  a u f  d i e  E x t r a k t i o n  y o n  O1 a u s  

S o j a s e h r o t .  
z g  Sehrot, 2 o c c m n / r o  HC1, o ,5g Pepsin, 37 ~ 

Dauer der Pepsin-Einwirkung 38 Stunden. 

Dauer des Schiittelns d R 

5 Stunden . . . . . . .  14,6 14,o 
IO . . . . . . . . .  15,8 15, 9 
15 . . . . . . . . .  16, 7 16, 7 16,9 
20 . . . . . . . . .  , 16,7 ! 16,8 16,6 

Nicht geschtittelt . . . . .  12,3 i 11,5 1~ 

dieser Anordnung und Arbeitsweise eine Art  
Kugel-Kolloidmtihle dar. Die Steine mfissen 
natfirlich aus s~urefestem Material bestehen, 
diirfen z. B. keineswegs Kalk enthalten,  der die 
Konzentra t ion der Salzsiiure vermindern und 
dadurch den EiweiBspaltungsprozeB lfihmen 
wfirde. Beim Sch/itteln wird das Reakt ions-  
gemisch dauernd und griindlich durchgemischt  
und allein schon dadurch  die Wirkung des 
Pepsins gesteigert (Abb. I). 

Ein nochmaliger Pepsinzusatz etwa 15 bis 
24 Stunden nach der ersten Gabe steigerte den 
Refraktometerwer t  zwar nur  wenig abet  doch 
merkbar  (Tabelle 5). Das ist nm so erstaun- 
licher, als zu jeder Probe die retativ grol3e Menge 
yon etwa o,5 g Pepsin gegeben wurde. I m  Hin- 

Tab. 5- D e r  E i n f l u B  w i e d e r h o l t e n  P e p -  
s i n z u s a t z e s  a u f  d i e  E x t r a k t i o n .  

2g  Schrot, 2occmn/ Io  HC1, o, 5 g Pepsin. Dauer 
38 Stunden. i6 (2 • Stunden in der Maschine 

geschiittelt. 

Weiterer Pepsinzusatz d R 

Nach 24 Sfunden 0, 5 g . . . . .  
Nach 24 Stunden und 31 Stunden 

je o, 5 g 

Kontr.: ohne weiteren Zusatz . . 

17,4 17,3 

17,3 17,2 

16,9 r6,9 

blick auf die Verktirzung der AufschluBdauer 
und Vermeidung einer zweimaligen Zugabe von 
Pepsin erschien es notwendig, die Ursachen fflr 
diese Erscheinung, die darauf  hindeutet ,  dab 
unter  den Bedingungen der Versuche das Pepsin 
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nicht voll zur Wirkung kommt  bzw. rasch an 
Wirksamkeit  einbiiBt, aufzuklSren. Eine der 
wesentlichsten Ursachen schien die ~nderung 
der Wasserstoffionenkonzentration dureh das 
in reichlicher Menge vorhandene Eiweig bzw. 
seiner Spaltprodukte zu sein. Die optimale 
H-Konzentrat ion ffir die Pepsinwirkung liegt 
etwa bei p~ 2. Naeh der sauren SeRe f~Ult die 
Aktivit~t langsam, nach der alkalischen sehr 
rasch ab. Die Ifir die ' Versuche verwendete 
n / I o  Salzs~ure hat  ein pa yon 1,o38. Nach 
Zusatz des eiweii3reichen Sojaschrotes steigt 
dieser Wert  aber ganz erheblich an (Tabelle 6). 

Tab. 6. * n d e r u l l g  des  p H - W e r t e s  d e r  
n / I o  HCI (PH= 1 , o 3 8 ) d u r c h  So jasch ro~c  

( E i w e i B ) .  

pH-Wert 
20 c c m  n / I o  H e 1  / % 

Sc  t 20 ecru t IoO + 2 20 ecru n / I o  HC1 + 2 g h r o  -t- 
+ 2 g S c h r o t .  Pe  s i n  I S t d  I S c h r o t  I S t d  ] ~ i w e i / ~  P . 5 ~ ".. ' 

I S t d .  g e s c h t i t t e l t  be i  37 ~ d a v o n  g e ~ e h u t t e l t  

i o  g e s c h i i t t e l t  

3'I7 3'19 / 5,5 4~ 
J 

2,29 2,78 I 5,5 20,9 

Zu 2 g Schrot wurden 20 ccm n / Io  Salzs~iure ge- 
geben und zum Tell mit, zum Teil ohne Pepsin 
etwa 4 Stunden im Brut raum geschiittelt. Kon- 
trollversuche enthielten an Stelle von Salzs~iure 
destilliertes Wasser. Ffir die Versuche wurden 
aus einer gr6Beren Anzahl yon St~immen der 
eiweig~irmste und eiweiBreiehste ausgesucht. 
Die Kontrollen mit  destilliertem Wasser unter- 
sehieden sieh im Pa nicht oder nut  wenig. Die 
Messung ergab keinen v611ig konstanten Wert. 
In den anderen F~illen (S~iure- und S~ure- 
Pepsin-Zusatz) zeigten der eiweiBreiche und. 
eiweiBarme Stamm sehr deutliehe Unterschiede, 
und zwar lag beim eiweiBreichen Stamm, wie 
zn erwarten war, der pH-Wert hSher. Es wird 
zur Zeit geprfift, inwieweit die durch den ver- 
sehiedenen Eiweiggehalt bedingte unterschied- 
liche Pufferungskapazit~it als Grundlage ffir eine 
Methode zur groben quanti tat iven EiweiB- 
best immung im Zuehtmaterial  von Soja und 
evtl. auch anderen eiweil3reichen Pflanzen dienen 
kann. 

Auf Grund der Feststellung, dab EiweiB und 
seine Spaltprodukte den p , -Wer t  erheblich fiber 
das Optimum der Eiweil3spaltung steigern, 
wurde eine Versuchsreihe mit  verschiedenen 
S~uremengen und Sfiuren verschiedener Kon- 
zentration angesetzt (Tabelle 7)- Diese Ver- 
suche wurden, um aueh zeitliehe Untersehiede 
zu fassen, bereits nach 20 Stunden abgebrochen. 
Die h6chsten, und zwar untereinander praktisch 
gleichen Werte wurden mit  5, Io, 15 und 

20 ccm n/Io ,  5 und IO ccm n/5 und 5 ccm n/2 
S~iure gefunden. Bei gr6Beren Mengen yon n/5 
und n/2 Sgure lagen die Werte niedriger bzw. 

Tab. 7. D e r  E i n f l u B  y o n  S ~ u r e m e n g e  
u n d  S ~ u r e k o n z e n t r a t i o n .  

l~inwaage 2 g, Dauer 2o Std,, davon io geschtittelt. 

NIenge 
der SXure 

in cm 3 

5 
I O  

15 
2 O  

z /R 

n/io tiC1 

17,2 
I7,2 
17,2 
17,2 

n/5 HC1 

17,2 
17,2 
16,51 

- -  2 

n/2 HC1 

17,3 
16,5 

15,7 
15,7 

1 Schlechte Trennulag, ftir Messung gerade noch 
abnehmbar. 

2 Sehr schlechte Trelmung, ffir Messung nicht 
abnehmbar. 

es konnte nicht gemessen werden, da sich beim 
Zentrifugieren die 01-Benzinl6sung nicht von 
der w~isserigen Phase schied. Die LTntersuchung 
des zeitlichen Verlaufs des Aufschlusses mit  n/5 
und verschiedenen Mengen n / Io  Salzs~iure ergab 
die in Tabel le8 zusammengefM3ten Werte. 
Diese Versuchsreihe unterschied sich yon den 

Tab. 8. D i e B e e i n f l u s s u n g  der  A u i s c h l u B -  
d a u e r  d u t c h  S ~ u r e m e n g e  u n d  SfLure- 

k o n z e n t r a t i o n .  
Einwaage 2 g. 

Dauer in Stunden zl R 
Ins- davon ge- 20 r 3o r 20 ccm 

gesam• schiittelt n/ioHC1 n/ioHCl n/5HC1 

5 50 16,3 15,6 12,7 
16,5 I6,I 14,6 I O  I 

27 15 17, 5 1%o 16, 4 
32 20 17, 3 16,9 16,8 
44 20 I7,I I7,I 16,9 

friiheren auch dadurch, d a b  das Benzin nicht 
nach der Pepsin-Einwirkung bzw. mit  der zwei- 
ten Pepsingabe zugesetzt wurde, sondern bereits 
zu Beginn der Versuche. Es liefen also Auf- 
schluB und Extrakt ion von Anfang an neben- 
einander. Infolge der sofortigen Aufnahme des 
freigelegten 01es durch Benzin und Schaffung 
neuer Angriffsfl~chen scheint die Pepsinwirkung 
gef6rdert zu werden. 2o ccm n / Io  S~iure auf 2 g 
Schrot erweist sich also doch als gtinstigstes 
Verh~ltnis. n/5 Sfiure ist wohl bereits zu stark, 
bei 3o ccm n / Io  S~iure scheinen sich das grSl3ere 
Volumen der w~isserigen Phase und die be- 
sonderen L6slichkeitseigenschaften desLecithins 
auszuwirken; denn mit  SSure geschfitteltes Le- 
cithin l~igt sich nicht vollst~ndig mit  Benzin extra- 
hieren. Inwieweit dabei die Verseifung des Leci- 
thins eine Rolle spielt, ist ebenfalls noch nnge- 

1 6 "  



1 8 8  SCttWARZE : Der Ztichter 

kl/irt. Das leichte Absinken von A R nach mehr 
als 30stfindiger AufschluBdauer ist sicherlich auf 
die Verseifung des Fettes und der dafiir in Frage 
kommenden Fettbegleitstoffe zurfickzuffihren, 
denn A R liegt f/Jr Fettsguren niedriger als f/Jr das 
entsprechende Fett.  Beide Fehlerquellen (Ver- 
seifung und unvollst/indige Extraktion des Leci- 
thins aus der wfisserigen Phase) sind aber, wie 
ein Blindversuch, in dem Fet t  unter den Be- 
dingungen des Aufschlusses mit S/iure ge- 
schtittelt wurde, zeigte, nur geringffigig (.Ta- 
belle 9). 

Tab. 9. D ie  V e r g n d e r u n g  y o n  A R be 
S c h i i t t e l n  des  Oles  m i t  n / i o  S a l z s g u  

o,25 g bzw. o,5o g 01 + 20 ccm HC1. 
A R ftir o,25 g 01 in 5 ccm Benzin = 12,o 
A R ,, o,50g . . . .  5 . . . .  =22,6  

im 
r e .  

Dauer 
des  S c h t i t t e l n s  

5 Minuten . . . . .  
20 Stunden . . . .  
34 Stunden . . . .  

A R  

0,25 g 01 0,5o g 01 

I2,O 22,6 
I I ,8  22, 4 
I I ,g  22,2 

Die Feststellung, dab das Extraktionsmittel 
schon zu Beginn zugesetzt werden kann und 
dadurch der AufschluB nicht gehemmt, sondern 
im Gegenteil gef6rdert wird, und dab eine ein- 
malige Pepsingabe ausreicht, ist von grol3em 
Wert:  Die GefgBe k6nnen w/ihrend des Auf- 
schlusses geschlossen bleiben, mtissen also erst 
nach dem Zentrifugieren zur Entnahme der 
Proben ftir die Messung wieder ge6ffnet werden. 

In den friiheren Versuchen wurden die Ge- 
f/iBe zun/ichst mit Schrot, n/ Io  Salzs~ture und 
Pepsin beschickt, darauf verschlossen und be- 
stimmte Zeit im Bmtraum geschtittelt und auf- 
bewahrt. Darauf wurden sie ge6ffnet, erneut 
Pepsin zugesetzt, wieder verschlossen und abe> 
mals im Brutraum gesch/ittelt und aufbewahrt. 
Nach Abschlul3 dieser Behandlung mugte Ben- 
zin zugegeben und zur {]berf/ihrung des 01es in 
das Benzin nochmals geschtittelt werden. Dem- 
gegeniiber ist das neue Verfahren also wesentlich 
vereinfacht, bietet daher weniger AnlaB zu 
Fehlern und erfordert entsprechend weniger 
Arbeit. Der Benzinzusatz zu Beginn wirkt sieh 
auch insofern g/instig aus, als dadurch bakte- 
rielle Zersetzungen yon Anfang an ausgeschaltet 
werden, ftir deren Auftreten allerdings die Ver- 
suchsbedingungen ohnehin ungtinstig sind 
(Schfitteln, niedriger ibtt). Ein kleiner Mangel 
dieser Arbeitsweise besteht darin, dab sich die 
Benzinphase beim Zentrifugieren schwerer ab- 
trennt. Schied sich tiberhaupt keine oder zu 
wenig Benzin-Fett-L6sung ab, nmgten die 

Gt/iser naeh dem Zentrifugieren kurz geschStteIt 
oder anfgestoBen und nochmals zentrifugiert 
werden. Dann war jedoch in allen F/illen die 
Trennung vollst/indig und sauber. Es wird 
sieherhch m6glich sein, diesen kleinen Mangel 
ganz zu beseitigen. 

III. Q u a n t i t a t i v e  0 1 b e s t i m m u n g e n  n a c h  
d e m  n e u e n  V e r f a h r e n .  

Die Voraussetzungen ftir eine quantitative 
Bestimmung des :(31es sind nach den Ergebnissen 
der geschilderten Untersuchungen gtinstig: Das 
Material wird dureh Schfitteln und Pepsin- 
behandlung feinstens zerkleinert und in einen 
Zustand gebracht, in dem es sich mit Benzin 
vollstS~ndig extrahieren 1/iBt. Aufschlul3 und 
Extraktion k6nnen nebeneinander und im 
gleichen Gef/iB vorgenommen werden, w~sserige 
und 13enzinphase sind durch Zentrifugieren gut 
zu trennen. Die Refraktometerwerte sind re- 
produzierbar und sind HSchstwerte, die sich 
nieht steigern lassen, wenn die Bedingungen 
noch gtinstiger gestaltet werden. Da die ein- 
zelnen Phasen des Arbeitsganges weitgehend 
mechanisierbar sind, ist zu erwarten, dab sich 
das Verfahren zur Untersuchung grol3er Serien 
besonders gut eignet. 

Den ersten Versuchen, nach diesem Prinzip 
den 01gehalt zu bestimmen, lag die folgende 
Arbeitsweise zugrunde: Gruppe I:  Es wurde 
zweimal Pepsin zugegeben und das Benzin mit 
der zweiten Pepsingabe zugesetzt. Gruppe 2: 
Es wurde nut  einmal mit Pepsin versetzt und 
das Benzin bereits zu Beginn zugegeben. Die 
Geffil3e blieben w/ihrend AufschluB und Extrak- 
tion geschlossen. Im einzelnen wurde dabei fol- 
gendermal3en verfahren : Gruppe I : 2 g Schrot 
wurden in 5o ccm-Steitbrustflaschezl eingewogen, 
20 ccm Salzs~iure (n/Io), etwa o, 5 g Pepsin und 
drei Steine aus s/iurefestem Material zugesetzt, 
die Flaschen verschlossen und in eine Schiittel- 
maschine gebraeht. Die Temperatur des Rau- 
mes, in dem sich die Maschine befand, lag zwi- 
sehen 36 und 4 o~ Die Flaschen wurden 
8 Stunden geschtittelt, verblieben weitere 
IO Stunden im Brutraum und wurden dann zum 
zweitenmal mit der gleichen Menge Pepsin und 
gleichzeitig mit 5 ccm Benzin versetzt. Nach 
weiterer I8sttindiger Einwirkung des Pepsins 
(8 Stunden unter Schtitteln) wurde zentrifugiert 
und im Eintauehrefraktometer gemessen. Grup- 
pe 2 : Das Pepsin wurde zusammen mit dem Ben- 
zin zu Beginn zugegeben, die Gef~il3e etwa 27 
Stunden im Brutraum anfbewahrt, davon die 
ersten Io und die letzten 5 Stunden in der Ma- 
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sehine geschiittelt. Dann wurde zentrifugiert 
und wie bei Gruppe I weitergearbeitet. 

Dal3 auch kleinere Einwaagen als 2 g gute 
Ergebnisse lie fern, zeigen die Werte der Tabelle Io. 
Bei 2 g Einwaage warden wie bisher 5o ecru 
Steilbrustflaschen, bei I and 0,5 g Zentrifugen- 

Tab, lO. D i e  G e ' n a u i g k e i t  d e r E r g e b n i s s e  
ill A b h ~ n g i g k e i t  y o n  d e r  Gr613e d e r  

E i n w a a g e  a n d  d e r  B e n z i n m e n g e .  
g Schrot ccmHC1 

2 2 0  

ccm Benzin 

5 Io 

17,5 9,2 
17,3 9,x 
17,3 9,I 

Schrot ccmHC1 t S c h r o t  ccmHC] 
I io 0, 5 5 

ccm Benzin { ccm Benzin 

2,5 ..5.. 1,25 2,5 

17,4 9,2 17,4 9,2 
17,5 9,2 17,4 9,3 
17,5 9,1 17,3 9,2 
-- 9,1 17,3 9,I 

gSchrot ccmHC1 
0,25 2,5 
ecru Benzin 

0,625 ] 1,25 

17'~ t 9,0 17,z 9,0 
17,3 9,1 
17,9 9,I 

gl/iser *con 3 cm Vgeite und I I  cm H6he bzw. 
1,8 cm Weite und 9 cm HShe verwendet;  fiir 
0,25 g Priparatengl~iser yon 1,4 em Weite und 
6,5 em HShe. Salzsiure und Pepsin wurden im 
gleichen Verh~ltnis wie bei den 2 g-Versuchen 
zugesetzt, Benzin ebenfalls im gleichen Ver- 
Mltnis and  in der doppelten Menge. Bei 
o,25 g Einwaage und o,625 ccm Benzin treten 
gr6gere Fehler auf, die aber in erster Linie 
auf Megfehler bei der Zugabe des Benzins 
aus einer 5 ccm-Bfirette zuriickzufiihren sind. 
Es besteht also durchaus die M6glichkeit, 
diese Fehler durch Verwendung einer feine- 
ren Biirette oder Pipette zu beseitigen. 
Diese Versuche warden mit gesiebtem Material 
(%3 mm-Sieb) ausgefiihrt, mn Fehler, die bei 
der Probenahme entstehen und bei kleinen Ein- 
waagen sehr ins Gewicht fallen, anszuschalten. 
Ftir das Zustandekommen einer ausgiebigen 
Sehfittel- und Reibewirkung sind Form und 
Gr6Be der G1/iser yon Bedeutung. Z .B.  darf 
die F1/issigkeitsschicht nicht zu dick sein, da 
sonst die Steine zu stark gebremst und in ihrer 
Wirkung behindert werden. 

Der dem Refraktometerwert  entsprechende 
01gehalt wurde einer ,Knrve entnommen 
(Abb. 2). Den Werten der Karve  liegt ein 01 
zugrunde, das aus einer grSBeren Durchschnitts- 
probe durch Extrakt ion mit  Petrol~ther im 
Soxhlet-Apparat hergestellt worden war. Von 
diesem warden o,2--o,  5 g in je 5 ccm Benzin 
gel6st und refraktometrisch nnter Verwendung 
des heizbaren Doppelprismas L 3 gemessen. Die 
Refraktometerwerte (A R = R Lsg -- R Lm) 
sind auf der Ordinate, die Einwaagen (in Pro- 
zenten, bezogen auf 2 g) auf der Abszisse auf- 
getragen. 

Ein Tell der Ergebnisse sowie die Werte, die 
am gleichen Material nach der Bromnaphthalin- 

und in einigen Fglten nach der Benzinmethode 
yon LEITHE erhalten wurden, sind in der 
Tabelle I I  zusammengestellt. 

Tab. ii .  V e r g l e i c h  der  V e r d a u u n g s m e i h o d e  
m i t  d e r  B r o m n a p h t a l i n -  u n d  B e n z i n -  

m e •  y o n  LEITI~E. 

~ r .  
der 

Probe 

176 
I78 
186 
199 
22O 
2 2 2  

225 
228 
231 
232 
236 
238 
241 
242 
243 
246 
226 
233 
234 
239 

Vet- Brom- 
dauungs- naptltalin- 
methode methode 

% 01 % 01 

15,5 14,o 
15,5 13,4 
15,9 14,o 
16,6 i4, 7 
15,o I3,5 
15,3 13,5 
I4,I 13,4 
14,5 13,3 
14,9 13,4 
16,3 15,3 
14,8 13,6 
14,4 13,5 
16,6 15,I 
I6,O I4,O 
15,0 I3,I 
18,o 16,1 
15,5 
15,8 
16,0 

13, 7 

Benzin- 
methode 

% 61 

14,8 
14,6 
14,6 
12,2 

Die Verdauungsmethode liefert hShere Werte 
als die beiden anderen Methoden. Es liegt nahe 
anzunehmen, da~3 dem weitgehenden Aufschlu/3 
des Materials bei der Verdauungsmethode eine 
vollst/indigere Extrakt ion entspricht. Es k6nnte 
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Abb. 2, Beziehung zwischen Refraktoraeterwert (A R) und 01gehalt 
in Prozent bei So]a, ~..inwaage 2 g Schrot. 

sich um einen Mehrgehalt an Triglyceriden oder 
Fettbegteitstoffen oder beides handetn. Der Ge- 
halt an Unverseifbarem scheint nach den bis 
jetzt  vorliegenden Analysen nieht h6her zu 
liegen. Ffir Fe t t  des gleichen Materials, das nach 
der Verdauungsmethode und nach der tiblichen 
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Extraktionsmethode hergestellt wurde, ergab 
sich derselbe Weft (1,2%). 

Das nach der Verdauungsmethode gewonnene 
Fet t  besitzt nach den vorliegenden Messungen 

2 0  
ein etwas h6heres Brechungsverm6gen (n ~ ) .  

Die 5Iessungen m/issen jedoeh an weiteren Pro- 
ben wiederholt werden. Die Differenz RFett 
- -  R B e n z i n  und demzufolge auch A R ---- R F e t t i 6 s u n g  

--RB~zt~ miif3te dann entsprechend gr6Ber 
sein, d. h. es w/irde eine h6here Ausbeute an 01 
vorgetiiuscht, wenn nieht die Auswertung der 
refraktometrischen Messung entsprechend ab- 
ge{indert wird. Es muff noeh geprfift werden, 
inwieweit diese lSberlegungen zutreffen. Die 
Versuehe mit reinem 01 spreehen dagegen. Sie 
haben vielmehr gezeigt, dab unter den Be- 
dingungen des Aufschlusses z] R (RFett16sung 
--RB~.~) nicht zu-, sondern eher etwas ab- 
nimmt. Doch wurden die Versuche bei Ab- 
wesenheit von Eiweil3 und all der anderen 
Stoffe, die im Schrot vorkommen, durchgeffihrt. 

IV. Vorz i ige  des V e r f a h r e n s ,  K o s t e n  u n d  
L e i s t u n g .  

Wie bei der Autoklavenmethode gew~hr- 
leistet die Mechanisierung des Arbeitsganges 
eine v611ig gleichm{iBige Behandlung des Ma- 
terials. Fehler, die wie beim Verreiben im 
M6rser durch Ermiidung oder nachlfissiges Ar- 
beiten verursacht werden und sich bei groBen 
Serien erfahrungsgem[iB kaum vermeiden lassen, 
sind weitgehend ausgeschaltet. Gegeniiber dem 
AufschluB im Autoklaven hat die Verdauungs- 
methode den Vorteil, dab sie dureh Fortfall des 
Autoklaven und der verhiiltnisrn~igig konzen- 
trierten Kalilauge und Schwefels~ure einfacher 
und ggnzlich ungeffihrlieh ist. Bedienung des 
Autoklaven, Abffillen der Lauge und Neutrali- 
sation naeh dem Aufschiug sind zwar nicht 
sehwierig, doch erfordern alle damit verbunde- 
nen Handhabungen ein gewisses NaB an Auf- 
merksamkeit und Vorsieht. Zudem treten unter 
den Bedingungen des AutokIavenaufschiusses 
Ver~inderungen der Fette auf, die den Refrakto- 
meterwert des Fettes bzw. der Fetts/iuren be- 
einflussen und die Auswertung der refrakto- 
metrischen Messungen weniger einfach Ms bei 
der Verdauungsmethode gestalten. 

Der Bedarf an Raum, Material und Energie 
liegt bei der Verdauungsme thode ~iul3erst niedrig. 
Ffir jede Bestimmung ist lediglich eine durch 
Korkstopfen verschlieBbare Fiasehe oder ein 
Glasgef{il3 anderer Form n6tig. Viele solcher 
Gef~iBe k6nnen gleichzeitig in der Maschine 
untergebracht nnd gesch/ittelt werden. Der 

Verbrauch an Benzin betr~gt 0,625--5 ccm bei 
Einwaagen yon o,25--2 g, ist also sehr gering. 
Der Verbraueh an n / Io  SalzsS~ure, 2,5--2o cem 
je Bestimmung, ist auf die Kosten der Be- 
stimmung kaum yon EinfluB. Meehanische 
Zerkleinerung des Materials und fermentative 
Spaltung des die Extraktion hemmenden Ei- 
weiBes e~fordern nur wenig elektrische Energie, 
da zur gleichen Zeit vide Bestimmungen ma- 
schinell geschfittelt und im Brutraum unter- 
gebracht werden k6nnen. Die Spaltung des Ei- 
weiBes durch Pepsin i s t  fiir diesen Zweck 
zweifellos der billigste und einfachste Weg; denn 
S~ure- und Alkalihydrolyse (Autoklaven- 
methode) und andere Verfahren des Eiweifi- 
abbaues fiihren zu einem st{irkeren Abbau als 
ffir diesen Zweck n6fig ist. Am stfirksten f/illt 
bei dieser Methode aber die Ersparnis an mensch- 
licher Arbeitskraft, unserer kostbarsten und zur 
Zeit knappesten ,,Energieform", ins Gewieht. 

Die Extraktion des 01es aus einer wSsserigen 
Suspension der Sehratprobe, bei der die st6rende 
Wirkung des EiweiBes iiberhaupt erst in Er- 
scheinung tritt,  mag zun~chst als ein Umweg 
erscheinen. Versuche, eine Zerkleinerung nach 
demselben Prinzip abet bei Abwesenheit von 
Wasser zu erreichen, fiihrten nicht zum Ziel 
(Sch/itteln des Schrotes mit Steinen bzw. Sand 
und Extraktionsmittel). Die Sehrotteilchen 
bleiben grob und hart  bzw. werden durch dos 
Extraktionsmittel nach welter geh[irtet, wSh- 
rend sie im Wasser quellen und welch werden. 
Bei dieser Gelegenheit wurde ouch versucht, 
dos Extraktionsmittel  durch Anwendung hoher 
Drucke in dos unzerst6rte Gewebe einzu- 
pressen und mit dem eingeschlossenen Fett  in 
Berfihrung zu bringen. Diese Versuehe hatten 
ebensowenig Erfolg wie im AnschluB daran 
durchgefiihrte Vakuuminfiltrationsversuche. In 
beiden F~illen blieb die Extraktion unvoll- 
st~ndig. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dab 
eine sehr feine Zerkleinerung durch Schiittela des 
trockenen Schrotes mit Steinen ader Kugeln zu 
erzieten ist. Es kommt dabei, wie eine Reihe 
yon Versuchen zeigte, sehr auf die Form der 
Gef~Be, die Gr6Be tier Steine bzw. Kugeln und 
auf die Art und Geschwindigkeit der Sch/ittel- 
bewegung an, Weitere Versuche sind noch im 
Gange. 

Bei Anwendung der Verdauungsmethode 
kommt eine Arbeitskraft im kontinuierlichen 
Betrieb auf eine Tagesleistung (Achtstundentag) 
yon 8o--9o Bestimmungen, so dab ffir eine 
Tagesleistung yon 6oo Bestimmungen etwa 
7 ArbeitskrS~fte n6tig sind. Die Methode ist also 
/ingerst leistungsfSohig. 
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Dasselbe gilt hinsichtlich der Kosten der 
Untersnchungen. Sie betragen je Bestimmnng 
bei einer Einwaage yon 2 g etwa IO Rpf. (fiir 
Arbeitskraft, Chemikalien-, Ger~te- und Strom- 
verbraueh). Bei kleineren Einwaagen liegen sie 
entsprechend niedriger. 

Die gleichen Erfahrungen wie bei Soja wnrden 
bei weiBen Lupinen gernacht und ~hnlich schei- 
hen nach orientierenden Versuchen auch die 
Verhfiltnisse bei Mais, Lein, Niirbis und Sonnen- 
blurnen zu liegen. 

(3her die erw/ihnten noch laufenden Versuche 
und fiber die Bew~ihrung der Methode bei der 
Untersuchung groBer Serien wird sobald wie 
rn6glich berichtet werden. 
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Geheimer  Landes6konomierat  Dr. A. yon  Schmieder  t .  
Von Dr. h. c. H. Lembke-Malchow auf Poel i. Meckl. 

Am 6. M~irz 1941 ist Geh.-RatDr.  YON SCHMIE- 
DEI~ auf Schlol3 Steinach bei Straubing nach 
kurzer Krankheit  verschieden. 

Mit ihm ist ein Mann dahingegangen, der sich 
sehr gro6e Verdienste urn die deutsche Land- 
wirtschaft erworben hat, 
und dessen Name mit  der 
Entwicklung der dentschen 
Grfinlandwirtschaft nn- 
trennbar verbunden ist. 

In einer Zeit, als das 
deutsche Grfinland rneist 
noch als Stiefkind der Be- 
triebe behandelt wurde, 
grfindete er rnit wenigen 
getreuen Mitarbeitern irn 
Jahre 1919 den bayerischen 
Grfinlandverein rnit dern 
ausgesprochenen Ziele, 
dnrch diesen Zusamrnen- 
schluB die Erkenntnis der 
Bedeutnng, die bei rich- 
tiger Pflege nnd Nntzung 
das Grfintand fiir nnsere 
Volksern/ihrnng erlangen 
k6nnte, zu wecken und in 
die breite Masse des Land- 
volkes zu tragen. 

In knrzer Zeit t raten 
diesem Verein \,iele Mit- 
glieder bei, und auch in 
vielen anderen dentschen 
L~indern lieB das beispielhafte Wirken des 
Vereins gleiche Zusamrnensehlfisse entstehen. 
Alle diese schlossen sich bald zu dern deutschen 
Grfinlandbund zusammen und fibertrngen Dr. 
YON SC~IIEDER den Vorsitz. Was der Bnnd 
unter seiner Ffihrnng ffir die Hebung der dent- 
schen Futtererzeugung geleistet hat, wissen 
alle, die ihm angeh6rt oder sich rnit der Kultur  
des deutschen Grtinlandes befaBt haben. 

phot. L. Urban, Straubing. 

Dnrch seine intensive Besch~ftigung rnit der 
Flora des Griinlandes war es nur natfirlich, dab 
yon SCI~MIEI~ER auch zn dem Studiurn der Ent-  
wicklung der Einzelpflanze nnd damit  auf die 
Zfichtung der Futterpflanzen gedr~ingt wurde. 

Die yon ihm gegrfindete 
Saatzucht Steinach hat  der 
Landwirtschaft eine Reihe 
sehr wertvoller Futterpflan- 
zenzfiehtungen geschenkt 
und genief3t in der Land- 
wirtschaft ein aul3erordent- 
liches Ansehen. 

Auch fiber die schweren 
Zeiten, d ie  vom Ende des 
Weltkrieges bis zum Urn- 
bruch auf den deutschen 
Saatzuchtbetrieben laste- 
ten, hat  yon SCttMIEDER 

seine Zfichtnngen rnit 
schweren finanziellen Op- 
fern dnrchgehalten nnd hat 
nun in den letzten Jahren 
die sch6ne Genugtunng ge- 
habt,  da[3 die Opfer, die er 
brachte, sich ftir die Allge- 
rneinheit in gfinstiger Weise 
auswirken konnten nnd 
sein Werk sich al]gemeiner 
Anerkennnng erfreute. 

Die hohe Achtung, die 
ihm yon alien Seiten ent- 

entgegengebracht wurde, beweisen auch die 
vielen Ehren~imter, die ihm fibertragen wnrden, 
und die er rnit gr613ter Gewissenhaftigkeit nnd 
Opferbereitschaft verwaltet  hat. 

In seinem Sinne weiterzuarbeiten und seine 
Gedanken weiterzutragen wird nnsere Aufgabe 
sein, um den Dank zu beweisen, den wir diesern 
trefflichen Manne schulden. 


