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(Aus dem Institut ftir Pflanzenztichtung der Kgl. Universit~it Zagreb, Jugoslawien.) 

Schlechter Kornansatz am oberen Kolbenteil bei Mais und seine 
Einschr~inkung dutch Ztichtung und ktinstliche Best~iubung. 

Von AIols  Tartar .  

Schon seit mehreren Jahren beobachtete ich 
sowohl bei einigen Landmaissorten als auch bei 
selektionierten Maisst/immen, dab trotz normal 
entwickelter Bliitenst/inde der Kornbesatz des 
oberen Kolbenteiles schlecht ist. Ferner be- 
merkte ieh bei allen Landsorten und gez/ichteten 
St/immen eine relativ schlechte Befruchtnng des 
genannten Kolbenteiles in den Jahren, in denen 
zur Bltitezeit groBe Hitze und andauernde 
Trockenheit herrschte. Nach genaueren Unter- 
suchungen land ich, dal3 der sehlechte Korn- 
besatz haupts/ichlich dem Mangel an keim- 
f/ihigem Pollen, zu der Zeit, wenn die Narben 
des genannten Kolbenteiles sichtbar werden, zn- 
zuschreiben ist. 

Da infolge eines schlechten Kornbesatzes des 
Kolbens der Kornertrag einiger Maissorten in 
einigen Jahren um bis zu 15 % vermindert  wird, 
stellte ich mir zur Aufgabe, dieses Problem 
n/iher zu studieren und eventnell durch ziichte- 
rische Mai3nahmen und eine entsprechende 
kiinstliche Best/iubung diesen Schaden zu ver- 
mindern. 

Um dieser Frage n/iherzutreten, mtissen wir 
zuerst den Ban und die Bliihverh/iltnisse der 
Bliitenst/inde der Maispflanze genauer kennen- 
lernen. 

Der Mais ist normalerweise eine einMusige 
Pflanze mit  getrenntem m/innlichen und weib- 
lichem Bltitenstand. 

Der m/innliche Bltitenstand, Rispe genannt, 
entwickelt sich an der Pflanzenspitze und be- 
steht aus einem 15--4o cm langen endst/indigen 
Teil, unter welchem sich spiralig angeordnet 
3--2o Seiten/iste befinden. Die Ahrchen sind 
an der Rispe in einseitswendigen Schein/ihrchen 
angeordnet. Es stehen zumeist 2 ~hrchen bei- 
sammen;  das eine ist sitzend, das andere jedoch 
mit  einem kurzen Stiel versehen. Jedes ~hrchen 
tr/igt 2 B1/iten nnd jede B1/ite 3 Staubgef/iBe. 
Unmittelbar vor dem Bliihen wird die Rispe 
durch die Entfaltungspolster am Grunde der 
Aste erster und zweiter Ordnung gelockert. 

Nach meinen Beobachtungen beginnen die 
Ahrchen des mittleren Drittels des endst/indigen 
Rispenteiles zuerst zu bliihen. Die Seiten/iste 
bltihen nach dem Abbltihen des endst/indigen 
Rispenteiles der Reihe nach yon oben nach 
unten. An jedem Seitenast beginnen die Ahr- 
chen des mittleren Drittels zuerst mit  der Bltite. 

Einzelne Bltiten beginnen sich an sonnigen 
Tagen, wenn der Tan yon den Rispen ver- 
schwunden ist, bei einer Temperatur  yon 19, 5 ~ 
friihestens um 6 Uhr in der Frfihe zu 6ffnen. 
Bis 1/27 Uhr sind die Staubbeutel  infolge der 
Verl/ingerung der Staubf/iden so weir heraus- 
gedrungen, dab sie heraush/ingen und zu st/iuben 
beginnen. Beibew61ktemWetter  und einer Luft- 
temperatur  yon 14 ~ C 6ffnen sich die einzelnen 
B1/iten friihestens um a/~ 9 Uhr und st/iuben um 
9 Uhr. 

Die Hauptbl t i teze i t  beginnt an sonnigen, 
warmen Tagen gegen 9 Uhr, bei bew61ktem 
Himmel aber gegen 1/2 io Uhr. Nach dem 0ff- 
hen schlieBt sich die B1/ite nicht mehr. Die 
Staubbeutel 6ffnen sich an der Spitze. 

Der weibliche Bliitenstand wird Kolben ge- 
nannt. Je nach der Sorte und Ilach den/iuBeren 
Bedingungen tr/igt die Maispflanze I - - 8  Kolben. 
Der weibliche Bliitenstand entspringt aus der 
Achsel des Laubblattes.  Der Kolben oder auch 
mehrere Kolben befinden sich gew6hnlich anf 
dem mittleren Drit tel  des Stengels. Bei zwei 
oder mehr Kolben je Stengel entwickeln sich 
diese und reifen normalerweise in der Reihen- 
folge yon oben nach unten ans. Der oberste 
Kolben ist meistens am besten entwickelt. Er  
entspringt gew6hnlich aus der Achsel des 1/ing- 
sten Blattes. Wird der erste, oberste Kolben 
aus irgendeinem Grunde im Wachstum ge- 
hindert, entwickelt sich der zun/ichst unter ihm 
befindliche Kolben st/irker. 

An der I(olbenspindel stehen die weiblichen 
Ahrchen in Paaren und in longitudinalen Doppel- 
reihen. Die Kolben/ihrchen sind zu je 2 leicht 
in die Spindel eingesenkt. Jedes 24hrchen hat  
in der Regel 2 Bltiten, yon denen zumeist nu t  
die obere einen normal entwickelten Stempet 
tr/igt. Die andere hingegen ist rudiment/ir und 
ohne Fruchtknoten. Es sind aber auch F~ille 
bekannt,  bei denen besonders an der Kolben- 
spitze umgekehrte Verh/iltnisse beobachtet  
wurden. 

In der normal entwickelten Bltite eines Ahr- 
chens Iinden wir einen Stempel und 3 rudimen- 
t/ire Staubbeutel. Der Stempel tr/igt lange 
Narben, die in ihrer ganzen L/inge fiir den 
Pollen empf/inglich sind. Normalerweise wird 
der Pollen nur an dem aus den Lieschen her- 
vortretenden Teil der Narben aufgefangen. Die 
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gesamte LS.nge einer Narbe ist abh~ingig yon 
der L/inge der Lieschen, yon der Insertionsh6he 
der zu ihr geh6rigen Bliite and yon dem Zeit- 
intervall, gerechnet vom Tag, an dem die Narbe 
aus den Lieschen hervortrat ,  bis zum Tage der 
Best/iubung. Das Narbenwachstum wird rund 
24 Stunden nach der Best~iubung eingestellt. 
Wenn die Best{iubung verhindert  wird, wachsen 
die Narben 8 Tage oder noch l~inger welter and 
erreichen bei gtinstigen Wachstumsbedingungen 
eine L~inge yon 50--75 cm. 

Die Narbe ist an der Spitze verzweigt. Durch 
ihre ganze L~inge tr/igt sie papil6se Haare.  Diese 
Haare  sind gegen die Narbenspitze zu zahl- 
reicher. Diejenigen Narben, die zuerst aus den 
Lieschen hervortreten, geh6ren zu den Stem- 
peln des untersten Kolbenteiles. KIESSELBACH 
(1922) land, dab die Narben schon fiir die Be- 
st~iubung reif sind, also klebrig waren, wenn sie 
sich noch 5- -8  em uater  der Lieschen6ffnung 
befanden. Sie blieben noch ungef/ihr 14 Tage 
ftir den Pollen empfiinglich, gerechnet vom 
Tage ihres Hervortretens aus den Lieschen an. 
J{IESSELBACH hat  30 cm lange, aus der Lieschen- 
6ffnung heraush~ingende Narben bestS.ubt und 
in einigen F~illen erfolgreiehe Befruchtung er- 
zielt. 

Frischer und normal entwickelter Pollen be- 
ginnt auf reifen Narben gleich mit  der Keimung. 
Nach 4---6 Minuten entwickelt sieh der Pollen- 
schlauch, und nach 3 - -4  Stunden ist die meiste 
granulare Materie im Pollenschlauche. Die Be- 
fruchtung finder, je nach der Entfernung des 
basalen Narbenteiles yon seinem oberstea Ende, 
bereits 16--25 Stunden nach der Best~iubung 
s ta t t  (MILLER, 1919; WEATHERWAX, 1919; 
R_aNDOLPH, 1936 ). KIESSELBACI~ (1922) schnitt  
6 Stunden nach der BestS~ubung die Narben bis 
zur Lieschen6ffnung ab, so dab derjenige 
Narbenteil, der best~iubt war, ganz entfernt 
wurde. Solche 1Kolben wurden dann mit  Papier- 
s~tckchen umhiillt, um eine neue Best~ubung zu 
verhindern, aber t rotzdem t ra t  perfekte Be- 
fruchtang ein. 

Wenn eine Befruchtung s tat tgefanden hat, 
welkt die Narbe an ihrer Basis ab. Dadurch 
wird die Nahrungszufuhr fiir ein weiteres Wachs- 
t am verhindert. 5o--7o Stunden nach der Be- 
st~ubung welkt auch der aus den Lieschen 
heraush~ingende Narbenteil ab. Das ist zu- 
gleich das ~uBere Zeichen einer erfolgreichen 
Best~iubung. 

Fiir unsere Zwecke ist ferner wichtig, folgendes 
zu wissen : 

1. Lebensdauer des Pollens; 2. Bliihdauer der 

Rispe und 3. Zeitintervall zwischen dem Ende 
der Rispenbliite und dem Sichtbarwerden der 
ersten und der letzten Narben. 

I. L e b e n s d a u e r  des  P o l l e n s .  

]~IESSELB.a.CI-I (1922) beobachtete,  dab frisch 
gesammelter Maispollen, der in einem trockenen 
Raume bei einer Temperatur  yon 24--29,5~ C 
aufbewahrt  wurde, schon nach 51 Stunden eine 
sehr schlechte und nach 58 Stunden bereits 
keine Befruchtung mehr ergab. 

Bei einem andern Versuch, bei welchem fri- 
scher Pollen in Papiers~ickchen auf der Rispe 
im Maisfelde einer Temperatur  von 24--37, 7 9 C 
and einer Luftfeuchtigkeit yon 30- -70% aus- 
gesetzt war, hat te  dieser bereits naeh 20 bis 
60 Stunden seine Keimf~higkeit eingebtif3t. 

Nach meinen Beobachtungen wurde die Be- 
fruchtung mit  frisehem Pollen, der um 9 Uhr 
friih gesammelt und in Papiers~ickchen auf tier 
Rispe im Feldbestand aufgeh~ngt wurde, folgen- 
dermaBen durch die Luf t temperatur  und die 
Luftfeuchtigkeit beeinfluBt (Tabelle i). 

T a b e l l e  i. 

Alter des Luftemperatur  Luft ieuehtigkei t  Befruchtung in 

Pollens in am 14 Uhr am 14 Uhr % 
Stunden in o C ia % 

i o  

2 0  

3 ~ 
35 
45 
55 

I o  

2 0  

3 ~ 
35 
45 
55 
7 ~ 

sonnige Tage : 
32,8 
32,8 
32,8; 33,5 
32,8; 33,5 
32, 8; 33,5 
32,8; 33,5; 31,7 
bew61kte Tage : 
24,0 
24,6 
24,6; 25,4 
24,6; 25,4 
24,6; 25,4 
24,6; 25,4; 23,5 
24,6; 25,4; 23,5 

45 
5 I 
48 

96 
63 
35 

6 2  

53 
58 

65 
63 
55 
62 
59 
66 
58 

18 
3 
o 

98 
72 
54 
3 I 
I 2  

8 
o 

Daraus Iolgt nun, dab an heil3en und sonnigen 
Tagen der Pollen bereits nach 5o Stunden seine 
Befruchtungsf~higkeit ganz verliert. Infolge- 
dessen muB in sehr heiBen und trockenen 
Jahren zur der Zeit in der die Narben sichtbar 
werden, ein verh~iltnism~iBig kteineres Quantum 
yon keimfiihigem Pollen vorhanden sein als in 
normalen Jahren, was auch einen EinfluB auf 
den Befruchtungssatz haben muB. 

Nach meinen Z/ihlungen bildet eine mittel- 
grol3e Rispe mit  normalentwickelten Staub- 
beuteln ungef~hr I7ooooo PollenkSrner aus. 
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2. B l i i h d a u e r  de r  R i s pe .  

I~IESSELBACH (1922) stellte auf Grund seiner 
Untersuchungen an 14 Maissorten fest, dab die 
Rispe im Durchschnitt  6 Tage lang bliiht. In 
meinen Untersuchungen, welche ich an Pflanzen 
aus Landsorten vornahm, betrug die Blfihdauer 
der Rispe unter normalen Bedingungen, je nach 
dem Genotypus der untersuchten Pflanzen, 
4 - - 8  Tage. 

Bei Landmaissorten und selektionierten Mais- 
st~immen mit  gr6Berer ~hrchenzahl, bliiht die 
Rispe entsprechend l{/nger als bei jenen mit  
kleinerer ~,hrchenzahl. 

In meinem Maissortenmaterial betrug die Ge- 
:samtrispenl~inge, umfassend den Hauptrispen- 
tell und die Rispen~ste bei einzelnen Sorten von 
85---7o0 cm. Der endst~indige Rispenteil ist 
I5 - -4o  cm lang und ist st~irker mit  fi~hrehen be- 
setzt  als die RispenXste. 

Bei groBer Hitze und Trockenheit wRhrend 
der Bliitezeit konnte ich, je nach dem Pflanzen- 
genotypus, eine Verktirzung der Rispenbl/ih- 
dauer auf 3--5  Tage beobachten. 

Je nach der genetischen Konstitution der 
Pflanze beginnt die Rispe o- -8  Tage frfiher zu 
bl/ihen, ehe die Narben des weiblichen Blfiten- 
standes sichtbar werden. Unter den Mais- 
st~immen, die mehrere Jahre hindurch ge- 
selbstet waren, land ich auch solche, bei denen 
die Narben aus den Lieschen hervortraten und 
ffir den Pollen empf/inglich waren, ehe die 
Rispen zu blfihen begannen. 

Das Ende der Bliite der Rispe f/ilK bei den 
meisten Sorten in die Zeit, in der schon die 
Mehrzahl der Narben aus den Lieschen heraus- 
getreten ist. Es gibt jedoch auch bier genetisch 
bedingte Unterschiede. 

3. Z e i t i n t e r v a l l  z w i s c h e n  d e m  E n d e  d e r  
R i s p e n b l f i t e  u n d  d e m  S i c h t b a r w e r d e n  

de r  e r s t e n  u n d  l e t z t e n  N a r b e n .  

Wie bekannt,  erscheinen nicht alle Narben 
eines Kolbens gleichzeitig aus den Lieschen, 
sondern es werden zuerst diejenigen des untern 
Kolbenteiles sichtbar, dann Iolgen sukzessive 
jene der h6her liegenden Kolbenregionen. 

Nach meinen Beobachtungen ist, je nach dem 
Genotypus, vom Sichtbarwerden der ersten, also 
jener Narben des untersten Kolbenteiles und 
dem Erscheinen der letzten Narben, welche zu 
dem obersten Kolbenteil geh6ren, ein Unter- 
schied yon 8 - - I 8 T a g e n  zu verzeichnen. In  
Tabelle 2 sehen wir, wie der Zeitunterschied 
vom Erscheinen der ersten u n d  der letzten 
Narben bei verschiedenen Genotypen, bei denen 
die Bliite der Rispe ungef/ihr 3- -4  Tage nach 

dem Sichtbarwerden der ersten Narben endete, 
den Kornbesatz des Kolbens beeinfluBt. 

Bei Pflanzen mit  langen Kolben war der Zeit- 
unterschied vom Sichtbarwerden der ersten und 
der letzten Narben gr6Ber als bei jenen mit  
kurzem Kolben. 

T a b e l l e  2. 

Bltihende der Zeitintervall 
Mais- Rispe naeh dem zwischen dem Kornbesatz des 

Erseheinen der Erseheinen der Kolbens in N 
s t a m m  Narben ersten und letzten bei natfirlieher 

in Tageu: Narben in Tagen Best~ubung 

Ss 92 3 8 94 
Ss 77 4 io 91 
Ss lO8 3 I2 82 
Ss 56 3 14 74 
Ss 63 4 16 68 
Ss 28 3 18 57 

Ferner sehen wir aus Tabelle 3, dab ein 
gr6Berer Zeitintervall vom Ende der Rispen- 
blfite bis zum Erscheinen der letzten Narben 
den Kombesa tz  des Kolbens vermindert.  

1Kais- 
stature 

Ss 24 
Ss 8 7 
Ss 33 
SS I I 0  

Ss 45 
Ss 18 
Ss 97 
Ss 37 
Ss 83 
Ss 9 

T a b e l l e  3- 

Blfihende der Zeitintervall 
Rispe in Tagcn zwischen dem Er- 

hack + oder vor seheinen der 
- -  dem Ersehei- ersten und letzten 
nen derNarben Narben in Tagen 

- -  I 

o 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

12 

I4 
12 

I 2  
12 

14 
12 

14 
14 
12 

Kombesatz des 
Kolbens in N 
bei natfi~ieher 

Best~ubung 

4 2 
56 
68 
73 
79 
82 
86 
91 
94 
94 

Je st~irker eine Sorte genetisch ausgeglichen 
ist, desto geringer ist der Unterschied in dem 
Bliihbeginn und in der Blfihdauer der m~nn- 
lichen und weiblichen Bliitenst~nde der ein- 
zelnen Pflanzen, vorausgesetzt, dab sie nicht 
modifiziert sind, desto kleiner ist die Anzahl yon 
Genotypen, aus denen diese Sorte zusammen- 
gesetzt ist und desto geringer wird der Unter- 
schied in den Genen, welche sich bei der Be- 
fruchtung kombinieren. 

Auch in genetisch reinen Best~inden, bei 
welchen die Rispen mit  dem Bliihen aufh6ren, 
ehe die Narben sichtbar werden, finder man, 
wie wir auf der Tabelle 3 sehen, 42% Korn- 
besatz. Das ist dadurch zu erklS~ren, dab be~ 
sonders die Bodenheterogenit~it die Pflanzen im 
Wachstum modifiziert, wodurch dann bei sol- 
chen Pflanzen die Bliite der Rispen um einige 
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Tage spS~ter eintrat und so zu der Best~iubung 
der Nachbarpflanzen beitr~igt. 

Bei einer Maissorte, die eine Population, be- 
.stehend aus stark verschiedenen Genotypen, 
darstellt, ist die Bltihdauer sowohl der m~inn- 
lichen als auch der weiblichen Bltitenst~nde 
verh/iltnism~il3ig l~inger und infolgedessen auch 
die Anzahl der nieht ganz befruchteten Kolben 
geringer. 

Wie wir sehen, sind die Unterschiede im Bliih- 
beginn und in der Bliihdauer m~innlicher und 
weiblicher Bliitenstgnde genetisch bedingt, aber 
die gugeren Faktoren, besonders Temperatur 
und Trockenheit, wirken auf sie modifizierend 
ein. 

Giinstige Entwicklungsbedingungen zur Zeit 
der Bltite verursachen, dab die Narben im 
Gegensatz zu der Bltite der Rispen um I b i s  
2 Tage friiher zum Vorschein kommen als bei 
groBer Hitze und Trockenheit. Ungiinstige Be- 
dingungen verz6gern besonders die Entwicklung 
,des Kolbens. 

KIESSELBACH land fiir 14 Sorten durchschnitt- 
lich 3,6% Pflanzen ohne Kolben und o,5% 
Pflanzen mit sterilem Pollen. In geselbstetem 
Material werden nach meinen Beobachtungen 
diese Zahlen oft noch bedeutend gr6Ber. 

Bei Sorten, die durch Hitze und Troekenheit 
im Wachstum gehindert werden, wird der 
Prozentsatz tier kolbenlosen Pflanzen und jener 
mit sterilem Pollen h6her sein, als wenn sich 
diese unter normalen Bedingungen entwickeln. 

Wir sehen also, dab der Kornbesatz einer 
Sorte sowohl yon genetischen als aueh yon 
~iuBeren Faktoren beeinflul3t wird. Daraus folgt 
nun, dal3 es m6glich ist, den Kornbesatz des 
Kolbens und dadurch den Kornertrag je Pflanze 
bei einzelnen Sorten auf zweierlei Art zu heben 
und zwar: 

a) durch Ziichtung von Maissorten, die aus 
Pflanzen bestehen mit entsprechend groBen 
Rispen, mit normal entwickelten Staubgef~igen, 
mit einem geniigend groBen Quantum yon fer- 
tilem Pollen, mit einer Beendigung der Rispen- 
bliite, die in eine Zeit f~illt, in der bereits die 
gesamte Narbenzahl des Kolbens aus den 
Lieschen hervortrat,  mit normal entwickeltem 
.oberen Xolbenteil, mit schnell wachsenden Nat- 
ben und mit teilweise verschiedener Bliitezeit 
und Bliihdauer ; 

b) durch kiinstliehe Best~iubung sowohl yon 
Landsorten als auch yon geziichteten StXmmen, 
was sich nach meinen Untersuchungen besonders 
in trockenen und heiBen Jahren sehr gut be- 
w~ihrt hat. 

Die Ziichtung auf die genannten Merkmale 

kann dutch Massenauslese, Individualauslese 
und durch Xreuzung erreicht werden. 

Inwieweit sich die kiinstliche Best~ubung als 
~Iittel zu einer Kornertragsteigerung bew~ihrt 
hat, sehen wit auf der Tabelle 4, auf der die 
Resultate meiner diesbeztiglichen Versuche mit 
verschiedenen Landsorten und einer geztichteten 
Sorte zusammengestellt sind. Die Versuche er- 
strecken sich auf Hartmais und Pferdezahnmais. 
Unter den Hartmaissorten sind sowohl klein- 
k6rnige als auch grogk6rnige vertreten. 

Die kiinstliche Best~iubung ftihre ich auf 
folgende Weise durch: Zur Zeit, wenn an den 
Pflanzen die Narben aus den Lieschen zum Vor- 
schein kommen, biegt man fiber jeden narben- 
tragenden Kolben die st~ubende Rispe je einer 
der besten Nachbarpflanzen und schiittelt den 
Pollen des st~iubenden Rispenteiles in einer 
H6henentfernung yon IO cm auf die Narben. 
Anstatt  Biegen der Nachbarpflanzen und Schiit- 
teln ihrer Rispen fiber die narbentragenden 
Kolben wende ich mit gutem Erfolg aueh eine 
zweite Best~iubungsmethode an, welche darin 
besteht, dab man die st~iubenden Rispen von 
den besten Nachbarpflanzen abschneidet und 
fiber die Narben anderer Pflanzen schiittelt. In 
diesem Falle k6nnen mit dem Pollen einer Rispe 
mehrere Nachbarpflanzen best~iubt werden. 

Die Best~iubung wird am besten vormittags, 
yon 9 Uhr angefangen, wenn die Rispen zu 
st~iuben beginnen, vorgenommen. 

Die Best~iubung wird bei Sorten mit aus- 
geglichener Bliitezeit und bei normaler Modi- 
fikationsgr613e nach 5 Tagen wiederholt, damit 
auch die zuletzt erschienenen Narben bestiiubt 
werden k6nnen. 

Je nachdem eine SQrte mehr oder weniger in- 
folge genetischer als auch /iul3erer Faktoren in 
der Bliitezeit und in cter Bliihdauer ausgeglichen 
ist, richter sieh auch die Zahl der Best~iubungen 
(I--3), welche man vornehmen wird, um einen 
Erfolg zu haben. 

Fiir die Best~iubung eines Feldbestandes von 
I Hektar  braucht ein Arbeiter weniger als einen 
halben Tag. 

Wit sehen nun (Tabelle 4), dab man dutch 
eine solehe ktinstliche Best~iubung, welche mit 
einem sehr kleinen Kostenaufwand ausgefiihrt 
werden kann, eine Steigerung des Kornertrages 
von ungef~ihr 7 - - I2  %, was yon der genetischen 
Konstitution der betreffenden Sorte und den 
Witterungsbedingungen w~hrend ihrer Bliite- 
zeit abh~ingt, erzielen kann. 

Die Auswahl der besten Nachbarpflanzen als 
Vaterpflanzen verbessert ferner auch die Ertrags- 
genkombinationen, welche sich, wie wir auf 
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Tabelle 4 sehen, auch in einem erh6htell Korn- 
ertrag (1,13--2,51%) anf die Nachkommen- 
schaft fibertragen. 

Z u s a m m e l l f a s s u n g .  
Schon seit mehreren Jahren beobachtete der 

Verfasser, dab sowohl bei einigell Maisland- 
sorten als auch bei geziichteten Maisst~immen 
trotz normal entwickelter B1/itenst~inde der 
Kornbesatz des oberen Kolbenteiles besonders 
in den Jahren, ill denen zur Blfitezeit Hitze und 
Trockenheit herrschte, sehr schlecht war, was 
hauptsiichlich dem Mangel an keimf~ihigen 
Pollen, zur Zeit als die Narbell dieses Kolbell- 
teiles sichtbar werden, zuzuschreiben ist. 

Nach der Beschreibung des Banes der Blfite 
des miinnlichen und weibliehen Bliitenstandes 
und der Lebensdauer des Pollens, werden zuerst 
die Pflanzenmerkmale besprochen, welche bei der 
Zfichtung yon Pflanzen mit einem guten Korn- 
besatz in Betracht kommen. Zu diesem Zweck 
:sou die Auslese auf Pflanzell mit entsprechend 
grogen Rispen, mit normal entwickelten Staub- 
gef/il3en, mit geniigend grofiem Quantum yon 
fertilem Pollen, mit einer Blfitezeit der Rispen, 

welche in die Zeit I~illt, in der bereits die ge- 
samte Narbellzahl des Kolbens aus den Lieschen 
hervorragt, mit normal entwickeltem oberell 
Kolbenteil, mit schllell wachselldell Narben und 
mit teilweise verschiedener Bliitezeit und Bliih- 
dauer gerichtet werden. 

Ferner werden auf Grund 3j~ihriger Versuche 
fiber die Kornanzahl und das Korngewicht je 
Kolben bei nattirlieher und kfinstlicher Be- 
stiiubung zwei Bestiinbnngsmethoden bespro- 
chen, mittels welcher mall bei verschiedenen 
Maissorten den Kornertrag je Kolben um 7 bis 
I2% erh6ht hat. 

Durch die genanllten Best/iubungsmethoden 
wird llicht nur das erste Befruchtungsprodllkt 
erh6ht, solldern wird auch seine erste Nach- 
kommenschaft um rund I - -2  % im Kornertrag 
vergr6Bert. 
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E i n e  F o r m e n t a f e l  a l s  H i l f s m i t t e l  b e i  d e r  Z i i c h t u n g  y o n  Griinfutter- 
Brassicaceen. 

Von P. Pehl.  

Bei unseren pflanzenziichterischen Arbeiten 
an verschiedenen Brassica-Arten stellte es sich 
mit dem Anschwellen des Zuchtmaterials als 
ein Mangel heraus, dab langwierige Beschrei- 
bullgell notwendig waren, um die verschie- 
denen Pflanzentypen ausreichend zu charakte- 
risieren. 

Deshalb wurde in Anlehnung an die bekannte 
Ahrentafel die nebenstehende ,,Formelltafel" 
entwickelt. Sie ist speziell auf das hiesige Zucht- 
material yon Rapko, Riibsen, Raps, Gelbsenf 
und deren Kreuzullgsprodukte zugeschllitten 
und hat sich - -  besonders bei der Bonitierung 
noch nicht erbfestell Stammaterials - -  bestells 
bew~ihrt. Die typischen Merkmale, wie Blatt- 
beschaffenheit, Blattfarbe, Fiederung, Behaa- 
rung ulld Entwicklullgsgeschwindigkeit k6nnen 
mit ihrer Hilfe in einer Zahl festgehalten werden. 
Vielleicht ist sie - -  evtl. in abge~inderter Form - -  
auch anderen Brassica-Ziichtern ein willkomme- 
nes Hilfsmittel. 

r ~  
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En§ I = f r ~ h  
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