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Eine Schnellmethode zur Gesamtoxalatbestimmung in Blattgemfisen* 
Vol! B,~RBEL NIEDIECK 

Vergleichende Di~itversuche zeigten, dab bei reich- 
ticher Zufuhr oxatathaltiger Nahrungsmit tel  erhebtich 
mehr kristallines Harnoxalat  ausgeschieden wird als 
bei normaler  oxalatarmer Kost. Eine , ,Oberlastung" 
des Organismus mit  Oxalaten kann, bei vorliegender 
Disposition, zur Bildung yon Nierensteinen beitragen 
(vo.N SEN6BuscI-I und TIMMERMANN 1957a und b; 
NIEDIECK, VON SENOBUSCK und TI~IMERI~IANN Z959). 

LANG und RANKE (1950) berichten yon Ffitterungs" 
versuchen an Ratten.  Sie stellten nach einseitiger 
Spinatverfi i t terung schwere Calzinmmangelsch~den 
fest. Orale Gaben yon Katiumoxalat  bat ten die 
gleiche Wirkung. Am Abbau des Knochencalziums ist 
zweifeiios der hohe Anteil des 16sliehen, nicht an Cal- 
ziuln gebundenen Spinatoxalates lnaggebend beteiligt. 

Es kann an dieser Stelle nicht diskutiert  werden, ob 
und in welchem AusmaB die sch~dlichen Wirkungen 
der pflanzlichen Oxalate bei einer ausgeglichenen Kost  
zur Auswirkung kommen. Fest s teht  jedoch, dab der 
hohe Oxalatgehalt  des Spinates einen wertmindernden 
Fak tor  darstellt.  Die Ziichtung oxaIatarmer Spinet- 
soften wXre aus diesem Grunde eine lohnende Aufgabe 
im Rahmen der zttchterischen Qualit~itsverbesserung 
unserer Kulturpflanzen. Voraussetzung fiir die zfieh- 
terische Arbeit  ist eine Schnellmethode zur serien- 
m~tl3igen Untersuchung yon Einzelpflanzen. 1956 
wurde fiber einen polarisationsoptischen Test zur 
Schnellbestimmung des ungelOsten Calziumoxalates 
im Blattgewebe berichtet  (HumVKE, MO~ICKE, 
SCItWANITZ und vox  SEN'GBUSCH 1956 ). Diese Methode 
gestat tet  die Durchsicht eines groBen Pflanzenmate- 
rials, hat aber den Nachteil, dab man nur den in seiner 
physiologischen Wirknng harmloseren unl6slichen 
Oxalatanteil  erfaBt. 

Der Oxalatgehalt  des Spinates maeht  4 - -16% der 
Trockenmasse aus. Nach eigenen Analysen liegen 
etwa 68% dieses Gesamtoxalates in 16slicher Form vor. 
Um diesen Teil des Oxalates mitzuerfassen, sind wir 
zur Best immung des Oesamtoxalates fibergegangen. 
Dabei bew~thrte sich eine Kombinat ion des Analysen- 
ganges yon BAKER (1952) mit  der Dioxynaphthal in-  
methode yon PEREIRA (1951). 

ES wurde versucht, diese Best immung arbeitstech- 
nisch soweit zu vereinfachen, dab sie fiir Serienunter- 
suchungen brauchbar  ist. Der Analysengang wurde 
sehrittweise gekiirzt und abge~tndert. Zur Kontrolle 
lief jeweils zu dem vereinfachten Gang ein ausftihr- 
licher parallel. Nach den Ergebnissen dieser Vorunter-  
suchungen l~tgt sich die Methode yon BAKER und 
PEREIRA ohne Verlust ihrer Sp~zifit{it fiir eine halb- 
quant i ta t ive S~rienuntersuchung wie folgt modifi- 
zieren : 

Blattausstiche yon 6 oder 8 mm Durchmesser wet-  
den in R~axenzglXs~r eingebracht, die man serienweise 
aus einer Btirette mit  2 ml 1 n Salzs~iure fiillt. Die 

* Diese Arbeit wurde mit Untersttitzung der Deut- 
schen Forschungsgemeinschaft durchgeftihrt. 

Gl~tser bleiben abgedeckt fiber Nacht, etwa 18 Std., 
stehen. W~thrend dieser Zeit geht des Blat toxalat  als 
Oxals~ture in L6sung. Ftir jede Probe muB eine Pipet te  
und ein mit  12 mg Magnesium beschicktes Reagenz- 
glas bereitgestellt werden. Nach 18stfindiger Ein- 
wirkung der HCt werden je 4 Tropfen des salzsauren 
Ext rak tes  mit  einer Hiitchenpipette entnommen und 
zur Reduktion der darin enthaltenen Oxals~ure auf des 
1Kagnesium aufgetropft.  15 Minuten sp~iter werden 
die Proben yon einer anderen Hilfskraft  per Bfirette 
mit  jeweils 2 ml Dioxynaphthalinl6sung versetzt .  Der 
Zusatz dieser L6sung, die lO mg 2,7-Dioxynaphthalin 
in lOO ml konz. H2SO 4 entMlt ,  erfolgt langsam und bei 
Wasserbadktihlung. Anschlief3end lfi.Bt man die Probe- 
gl~tser in Gestellen 3o Minuten lang kochen. Die dabei 
entstehende violette Farbe geht in ihrer Intensit~tt 
dem Oxalatgehalt der Probe parallel. Bonit iert  wird 
mit  HiKe einer Farbskala .  

Die wesentlichen Vereinfachungen dieser Methode 
sind folgende : Auf die Zerkleinerung des Blattgewebes 
kann verzichtet  werden, wenn man Blattausstiche 
w~thlt, die gentigend klein sind. - -  18sttindiges Ver- 
bleiben der Blattstficke unter HC1 ersetzt  den Koch- 
prozel3 der Extrakt ion.  - -  Eine EnteiweiBung mit  
Phosphorwolframs~ure hat te  keinerlei EinfluB auf 
Farbqualit~tt und -intensit~t der Proben. - -  IJber-  
fliissig und bei den zur Verfiigung stehenden Mikro- 
mengen unm6glich war ferner die Umffillung des 
Oxalates nach Neutralisation des salzsauren Aus- 
zugs. - -  Da die Magnesiumeinwaage .e.ine Toleranz yon 
-+ 3 mg hat, kann man bei einiger Ubung mit  einem 
markier ten  Spatel die Magnesiummenge sch~ttzen, 
wenn man zur Kontrolle jede lO. Probe w~gt. - -  Die 
photometrische Best immung der Oxalsiiurekonzen- 
t ra t ion aus den Extinkt ionswerten kann ftir die 
Massenselektion durch eine Bonitierung der Farb-  
intensit~it ersetzt  werden. 

Mit dieser Technik k6nnen 3- -4  Personen pro Tag 
ca. 5oo Pflanzen analysieren. Da rein quant i ta t iv  die 
Leistungsf~ihigkeit des polarisationsoptischen Testes 
mit  2ooo Untersuchungen pro Tag gr6Ber ist, soil diese 
Prtifung zur Massenselektion beibehalten werden. Nit  
der Dioxynaphthalinprobe kann man einen bes t imm- 
ten Prozentsatz des groBen Materials s t ichprobenart ig 
kontrollieren, w~hrend man die ziichterisch wertvolle- 
ren Pflanzen ausschlieglich diesem Test  unterwirft .  

Da bei der abge~tnderten Methode anstelle yon 6o g 
Bla t tmater ia l  nur O,Ol g ffir eine Analyse gebraucht  
wird, l~tBt sich die Best immung auch zur halbquanti-  
ta t iven Mikroanalyse verwenden. Andererseits macht  
es diese Tatsache unm6glich, die Genauigkeit der 
Einzelanalysen mit  der alten Methodik zu kontrollieren. 
Es wurde deshalb so verfahren, dab mit  der Schne11- 
methode je lOO Pflanzen untersucht wurden. Die 
loo BlOtter, aus denen die Blattausstiche entnommen 
waren, wurden gesammelt und nach der ausfiihrlichen 
~{ethode von BAKER und PEREIIRA untersucht.  An 
Hand  der Tabelle lessen sich die quanti tat iven Ana- 
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lysenergebnisse mit  den dazugeh6rigen Mittelwerten 
der Bonituren vergleichen. 

Ivlittelwert % Oxalsaure 
Material der Bonitnr in FrisehgewJcht 

(Sehnelltest)* (quant. Best./ 

Gew~ichshausspinat : 
4. Blatt yon oben 
Keimblatt 

JFreilandspinat: 
/~ltestes gr. Blatt 
2. Blatt yon oben 

Junges R/ibenblatt : 
,,Eekendorfer Rote" 
,,Eekendorfer Gelbe" 

Salat 
Blindprobe 

(Chemikalienwert) 

9, 1 0,802 
4,2 o,395 

9,4 o,861 
6,3 0,506 

8,9 
! 9,2 

i 2 , 0  

2 , 0  

* Die Bonituren des verschiedenen Materials ~narden auf gleiche 
bezogerl, da selbstverst,indlieh nur Blattausstiehe gleicher Dieke, 
~leiehen Gewichts, miteinander vergliehen werden kSnnen. 

0,754 
0,812 

0,000 

Blattgewichte 
also ungeffihr 

Die gute Relation zwischen den Ergebnissen der aus- 
ffihrlichen und der gekfirzten Methode best~ttigt die 
Brauchbarkei t  des Schnelltestes. 
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Eine Methode zur Keimungsbeschleunigung bei Rubus-Samen 
K u r z e  M i t t e i l u n g  

V o n  G A B R I E L E  B A U M E I S T E R  

Mit I Abbildung 

Bei allen bisher durchgeffihrten Versuchen zur Kei- 
mungsf6rderung yon Himbeersamen stand die Erh6- 
hung der Keimprozente im Vordergrund, das zweite 
Ziel war die Verkfirzung der normalerweise mehr-  
j ~thrigen Keimungsdauer.  FURTAUERS Erfahrung (194o), 
dab mit  einer einfachen Stratifizierung nie mehr als 
lO~o der Samen in einem Jahr  zur Keimung gebracht 
werden konnten, veranlaBte ihn, eine Brechung der 
Keimruhe mit  chemischen, physikalischen und mecha- 
nischen Mitteln zu versuchen. Keine dieser Methoden 
erwies sich als erfolgreich, einzig die Verbesserung der 
Stratifizierungsmethode vermochte  die Keimungs- 
quote auf 33,6% im Durchschnit t  zu erh6hen. Diese 
Versuche wurden richtungweisend Ifir weitere Arbeiten 
auf diesem Gebiet. Man beschr/inkte sich zun/ichst nur 
auf den weiteren Ausbau der K~tltestratifizierungs- 
methoden (SLATE 1944) und griff erst  dann wieder auf 
chemische Methoden zurfick, als sich zeigte, dab die 
K/iltestratifizierung zwar die Keimprozente herauf- 
setzte, die Keimungsdauer aber nicht wesentlich be- 
schleunigte. 

AuBer der Strat if ikation wandte man Behandlungen 
m i t  Sehwefels/iure oder auch Hypoehlori t  an (KRo- 
NENBERG 1953). Besonders gute Ergebnisse in der Er-  
h6hung der Keimprozente wurden mit  Kombinat ionen 
dieser B~handlung erreieht, die Mindestzeit bis zum 
Auflaufen der Samen konnte auf 5 Monate herabge- 
setzt  werden. SCOTT und INK (1957) sehalteten zwi- 
schen die Hypoehlori t-  oder Schwefels~turebehandlung 
und die 3monatige K~iltestratifizierung noeh eine 
W~trmestratifizierung yon 7--8  Wochen ein. Sie er- 
hielten damit  eine Keimung yon 95,5% bei der schwar- 
zen und yon 54,5% bei der roten Himbeere,  auch liefen 
die Samen gegenfiber der nur stratifizierten Kon- 
trolle wesentlieh frtiher auf, doch die Oesamtzeit  der 
Behandlungen umfal3te wieder ffinf Monate. 

Eine /ihnliche Hypochlorit-K/iltestratifizierungs- 
methode (nach einer mfindlichen Mitteilung yon DAR- 
ROW) wird seit 1954 mit  gutem Erfolg in unserem Insti-  
rut angewandt. BAUER erzielte mit  ihr bei einer An- 
zahl von Himbeersorten und -kreuzungen Keimungen 
his fiber 90%. Der Nachteil liegt jedoch bei dieser 
Methode, ebenso wie bei den vorher besprochenen, in 
der ffinfmonatigen Behandlungszeit.  

Ftir die normale Prfifung der Kreuzungsergebnisse 
spielen diese ffinf Monate Behandlungszeit keine Rolle, 
zumal sie nur mit  einem geringen Arbeitsaufwand ver- 
bunden ist. Anders liegt jedoch der Fall, wenn man 
bereits in den Wintermonaten mit  jungen Pflanzen 
arbeiten will, um sieh z. B. einen sehnellen ~berbl ick  
fiber die Keimf~thigkeit einer Sorte zu verschaffen, 
kurzfristige Teste durchzuffihren oder auch auf schnell- 
s tem Wege virusfreie Futterpflanzen ffir L~tusekulturen 
zu erhalten. Hier wurde die verh/iltnism/iBig lange 
Keimdauer zu einem schweren Hindernis. AuBer den 
langwierigen Stratifizierungen muBte eine andere 
~6glichkeit  gefunden werden, die Samen frfihzeitig aus 
ihrer Keimruhe zu bringen. Es lag nahe, wieder auf 
mechanische Methoden zurfickzugreifen, zumal diese 
Behandlungen bei anderen schwer keimenden Samen 
erfolgreich waren. So berichten z. B. FlSCttNICH und 
LOBBERT (1955) , dab sie bei Kartoffelsamen durch 
Verletzung des mikropylaren Endes des Samens und 
des Endosperms die Keimruhe unmit te lbar  nach der 
Ernte  brechen konnten. 

Zun/ichst wurde versucht,  ob ein Anritzen der Sa- 
men bereits zu der gexvfinschten Keimung fiihren 
wfirde. Aber die I-Iimbeersamen keimten nur langsam 
und unvollkommen, wie es nach den gleichartigen Ver- 
suchen FURTAUERS (1940) ZU erwarten war. Etwas 
besser wurde das Ergebnis, wenn man die Samen 
nach einer Hypochlori tbehandlung ritzte. Ein Tell der 


