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Spontaninfektion durch den Mehltau. Wachs- 
tumsstockungen und mehr oder minder starke 
Schiidigungen der einzelnen Pflanzen (Abwerfen 
der  befallenen Bl{itter u. a.) waren die unaus- 
bleibliche Folge. Eine Herkunft  hob sich jedoch 
inmitten dieser ,,Metlltaupflanzen" durch ihre 
normale Blattfarbe deutlieh ab. Es handelte 
sich hierbei um eine siidportugiesische Herkunft  
der gelben Lupine. Der betreffende Formenkreis 

Das Versuchsergebnis der spontanen Mehltau- 
infektion konnte wohl noch kaum einem Zweifel 
Raum lassen, dab wir es in unserem Versuch 
tats~chlich mit  mehltauresistenten Formen der 
gelben Lupine zu tun haben. Um aber in der 
Beurteilung ganz sicher zu gehen, haben wir 
danach die gleichen Pflanzen im Gew~chshaus 
kiinstlich mit  Mehltau infiziert. Die Infektion 
verlief negativ und nine Wiederholung zeitigte 

Abb. i .  Samen und Hi~lsen der mehltauresistenten Wildformen der 
gelben Lupinen (4/5 der nat~irlichen GrOBe). 

ist insofern besonders interessant, da wir es hier 
mit  einer endemischen Rasse zu tun haben, die 
nur auf kleinstem Raum verbreitet  ist und zu 
den iibrigen Wildvorkommen im Stiden Portu- 
gals keine Beziehungen aufweist. Da es sich 
hierbei um einen Standort  handelt, der im Ge- 
birge gelegen ist, so gew/ihrleistet diese Tatsache 
auch weiterhin den Fortbestand des isolierten 
Formenl~reises. 

Kehren wir w~eder zu unserem Versueh zurtick. 
Die n~ihere Untersuchung ergab, dab innerhall5 
der mehltauresistenten Population Resistenz- 
unterschiede vorhanden sind. Ein Tell der 
Pflanzen war v6tlig vom Mehltau verschont ge- 
blieben, die restlichen Pflanzen zeigten kleine 
,,Spritzer" des Mehltaues. Wir verstehen dar- 
unter den Befall auf einem Teil des Fingerblattes, 
der lokal begrenzt bleibt. 

Abb. 2. Unterschiedliche 3Iehltauresistenz iberischer Wildformen der 
gelben Lupine. (Renhts im Bild mehltauresistente Formen uach 
zweimaliger ktinstlicher Infektion, links nine stark befallene Mid- 

spanische Herkunit .)  

das gleiche Ergebnis. Der Beweis der Mehltau- 
resistenz kann damit  als erbracht gelten. Frei- 
landversuche im Jahre I938 best{itigten dieses 
Ergebnis in voUem Umfange und liegen zugleich 
erkennen, dab die Mehltauresistenz nicht nur im 
Jugendstadium vorhanden, sondern w~ihrend 
des ganzen Entwicklungsablaufes wahrnehmbar  
ist. 
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(Aus der kgl. ungarischen Pflanzenzuchtstation Kompolt.) 

Erhtihung der Maisertr~ige dutch Ausntitzung der Heterosis-Wirkung. 
Von R u d o l f  F l e t s e h m a n n .  

Das Ileterosisproblem ist fiir den praktischen 
Pflanzenziichter yon ganz bedeutendem Inter-  
esse, haben wir doch schon in verschiedenen 
F~llen erfahren, dab als Ausdruck der Heterosis- 
wirkung eine nicht unbetr~ichtliche Steigerung 
der Vitalit~it in F 1 zum Vorschein kommt.  Wenn 

die damit  verbundene Ertragsteigerung nun ein 
gewisses praktisches MaB erreicht, so ist nicht 
einzusehen, warum man nicht auch diesen Weg 
beschreiten soll, wenn dadurch nine Erh6hung 
der Erzeugung gesichert wird. 

Dies haben die amerikanischen Ziichter l~ngst 
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eingesehen und besonders bei Mais in dieser 
Richtung wertvolle Ergebnisse erzielt. Die klas- 
sischen Arbeiten yon SHIJLL, EAST, EMERSON, 
JONES und anderen haben eine Grundlage ge- 
schaffen, auf der sich die praktische Ausnfitzung 
des Heterosisproblems entwickeln konnte. Es 
erfibrigt sich, bier auf diese Arbeiten, die ja allen 
Pflanzenzfichtern bekannt sind, n~iher einzu- 
gehen. Es soll vielmehr in diesem Aufsatz ein 
gedr/ingter Bericht fiber Heterosiswirkung bei 
Kreuzung bereits mehr oder weniger durchge- 
zi~chteter Rassen gegeben werden. Das Wesent- 
liche hierbei ist, dab derUmweg fiber die Inzucht, 
wie er in den urspriinglichen Arbeiten der 
Amerikaner eingehalten wird, hierbei ausge- 
schaltet erscheint. 

An Arbeiten in dieser Richtung hat es nicht 
gefehlt. FRIMMELS ,,Feldsberger Heterosismais" 
ist seit vielen Jahren auch v o n d e r  Praxis aner- 
kannt, er ist als F 1 aus einer Rassenkreuzung in 
Verkehr gebracht worden; augerdem hat FRIM- 
MEL das Heterosisproblem bei Roggen (3), 
Tomaten und Tabak praktisch ausgenfitzt. 
TAV~AR-ZACREB (8) hat im gleichen Sinne bei 
Mais gearbeitet und den besten Erfolg in F1 mit 
Kreuzung yon kroatischem achtreihigen Mais 
mit dem yon mir geziichteten Rumaer Pferde- 
zahnmais erzielt. Hierauf soll noch zurfickge- 
kommen werden. 

Die ,,stimulierende" Wirkung des Kreuzungs- 
aktes auf die F 1 ist im allgemeinen bei den ver- 
schiedenen Pflanzenarten nicht in gleichem Ma/3e 
zu beobachten. So kann nach den bisherigen 
Arbeiten ruhig behauptet  werden, dab die Hete- 
rosiswirkung bei Mais in ungleich st~rkerem 
Grade auftritt ,  als z .B.  bei Roggen. Nach 
BREDEMANN und HEUSER (I) sind aber auch im 
Roggen Kombinationen yon Rassen zu finden, 
deren F~ wiederholt dm'ch 6 Jahre hervorragende 
Ergebnisse lieferte (Petkus • J~ger). Die Frage 
verdichtet sich nun dergestalt, dab wir die 
Heterosiswirku~g hoehgezi~ehteter Rassen au]ein- 
ander in ihren mannigfaltigen Kombinationen 
prfifen mfissen. So wird jene Kombination ge- 
funden werden kSnnen, welche in F 1 die hSchste 
Ertragssteigerung gibt. Auf dem Wege durch 
diese Prfifungsarbeiten ist es nicht ausgeschlos- 
sen, dab wit zu wegweisenden Erkenntnissen 
gelangen, die eine weitere derartige Prtifungs- 
arbeit zu erleiehtern berufen sind. Daraus geht 
hervor, dab das Suchen nach bestgeeigneten 
Kombinationen ffir die Herstellung des Hete- 
rosis-Saatgutes dann den meisten Erfolg ver- 
spricht, wenn wit diese Arbeiten systematisch 
und auf m6glichst breiter Grundlage durch- 
Ifihren. Da die kgt. ung. Pflanzenzuchtst~itte 

Kompolt eine in allererster Reihe praktischen 
Zwecken dienende Institution darstellt, muBten 
die das obige Thema umfassenden Versuche 
vorerst in beschr~inktem MaBe eingeleitet werden. 
Ob und wie trotzdem Erfolge ftir die praktische 
Landwirtschaft erreicht worden sind, soll in den 
folgenden Darlegungen ausgeffihrt werden. 

Die Begr/indung, warum ich die Heterosis- 
versuche nicht nach amerikanischem Muster, 
sondern unter Zuhilfenahme der einfacheren 
Rassenkreuzung ausgeffihrt babe, liegt in der 
technischen Schwierigkeit, sehr vide Linien 
r~umlich so zu isolieren, dab der Zutri t t  yon 
Pollen fremder Rassen vollstii~digvermieden wird. 
In einem Lande wie Ungarn, in dem 1137ooo 
Hektar,  d. h. 2o,8 % der Gesamtackerfl/iche, auf 
die Maiskultur entfallen, wozu noch 1,3% ffir 
Grfinmais hinzuzurechnen ist, liegen die Mais- 
felder derart dicht, dab zur Blfitezeit ein Schutz 
durch r/iumliehe Isolierung nur ill lokalen Aus- 
nahmef~llen vollwertig sein wird. Wenn man 
nun in Gebieten, in denen eine Maisrasse im lJber- 
gewicht ist, Linien aus dieser als Vater benutzt, 
so sind die durch ungewfinschten Pollenzutritt  
entstehenden Fehler bedeutend geringer. Ver- 
suche fiber Vicinismus bei Mais haben in Mez6he- 
gyes ergeben, dab bei slarkem Wind Pollenfiber- 
tragung bis 1,5 km nicht ausgeschlossen ist, 
wenn grSBere (lO--2o ha) Maisfelder in Frage 
kommen. Eben diese Gesichtspunkte waren 
daher mai3gebend bei der Anlage des ersteu 
Versuches fiber Heterosiswirkung. 

In dem ersten Versuch 1933 wurden zw61f 
Maissorten benutzt, die im weiteren Verlauf 
nur mit ihren Nummern bezeichnet werden 
sollen. (Verzeichnis in Tabelle I.) 

Sowohl bei der zur Herstellnng des Heterosis- 
saatgutes i933, sowie in den Prfifungsversuchei1 
des folgenden Jahres wurde je Pflanze 64oo cm e 
Standraum geboten, die Leistungsprfifung war 
daher einseitig auf Ertrag 1"e Pflanze eingestellt, 
nicht auf F1/ichenertrag. Dieser Gesichtspunkt 
wurde eingeschaltet, um die restlose Auswirkung 
der Heterosismutation voll zu erfassen. 

Die haupts~ichlichsten Daten aus den Witterungs- 
verh/iltnissen der beiden Jahre sind in der folgen- 
den Zusammenstellung zu linden. 

T e m p e r a t u r .  
Monatsmittel ~ C 

April Mai Juni 
1933 8,56 I5,OI I6,7o 
1934 13,94 I8,77 19,oo 

August Sep- 
tember 

1933 20,59 15,86 
I934 21,53 I7,89 

juli 
21,73 
2 1 , 7 2  

Jahresmittel 
~ 
9,33 

I1,77 
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S o n n e n s c h e i n d a u e r  

Gesamtsollnenscheinstunden im 
I. I I .  I I I .  IV. Sa. 

Vierteljahr 

1933 23819 579,5 779,4 220,0 181718 
1934 28o,8 746.3 707,2 270, 3 2004,6 

Niederschl~ige in mm 
I. n .  I i t .  IV. Sa. 

Viertelj ahr 
1933 59,3 213,8 I2I , I  2Ol,8 596,6 
19o4 38,3 172,8 217,9 143,o 572,0 

Bodenfeuchtigkeit in 20 cm Tiefe 
ill Prozenten 

April Mai Juni Juli August Septbr. 
1933 20,6 20,8 20, 4 2o, i 17,2 17, 4 
1934 19,8 17, 3 20, 3 19,5 17,6 19,6 

B o d e n v e r h ~ i l t n i s s e .  
]3raune Walderde. Humoser Lehm, Schluffanteil 

ausgepr~igt, wenig Kalk, der erst in der Tiefe zu- 
nimmt. Der Boden der Zuchtst~itte verlallgt hiiu- 
fige Lfiftung, in welcbem Falle er, wenn keine 
Dfirre eintritt ,  gute M a i s - u n d  Weizenernten 
liefern kanll. 

V e r s u c h s a n s t e l l u n g  u n d  E r g e b n i s s e .  

Im  Jahre  1933 wurden die eingangs erw~ihnten 
13 Maissorten in abwechselnden Reihen (80 mal  
80 cm) in Horste je 3 Korn  gelegt. Jede Reihe 
enthie l t  88 Horste.  Je Horst  wurde I Pflanze 
belassen. Serien: 4. Saat am 18. Apri l  1933. 
Aufgang am 8. Mai. Bei den Reihen der als ~ 
benu tz t en  Rassen ( I - - X I I )  wurden die F a h n e n  

Tabelle I. M i t t e l w e r t e  der  E l t e r r e i h e l l  aus dem J a h r e  1933 (4 Serien). 

~ r .  
der Sorte 

V. 
I. 

F. 
II. 

F. 
III ,  

F~ 
IV. 

V. 
V. 

F. 
VI. 

F. 
VII. 

F, 
VIII.  

V. 
IX. 

F. 
X. 

Vo 
XI. 

F. 
XII. 

Geizen je 
ioo Pflanz. 

2 3 

46 
127 

28 
26 

3 ~ 
71 

79 

42 

15 

32 

29 

13 

203 

33 
161 

42 
381 

Befruch- Brand- 
tung % befall % 

am 2. VIII .  
4 5 6 I 7 

i 

35,I 2,II 
o,58 7,9 

31,3 2,71 
50,2 8,I 

37,4 4,31 
I I  I I , 9  

34,8 3,o 
28,4 7,1 

29,6 2, I 
48,3 7,I 

33, 2 3,7 
58,6 4,8 

30,9 3,1 
65,8 8,I 

35,6 2 
21,8 15, 3 

35 3, I 
31 ! 16 

3o,41 2,7 
47,2 11,5 

38,5 2,4 
67,4 12,3 

38,6 3,I 
77,7 9, c 

B e d e u t u l l g  d e r  Z a h l e n  I - - X l I .  
I. = Funk  Broth. Yellow Dent 

I I .  = Lov~szpatonaer gelber Pferdezahn 
I n .  = Miudszentpusztaer gelber Pferdezabn 
IV. = Pettender Goldflut 
V. ~ ]3~nkuter gelber PferdezahI1 

VI. = Szalontaer getber Pferdezahn 

Kolbenlose 
Stengel % 

8 9 

1,5 
1,7 

1,2 

2,5 

2,I 

0,9 

2,8 

3,I 

0,3 

o,c 

o,( 

O 

1,5 

1,5 

2,7 

1,5 

1,2 

0,9 

1,2 

2,9 

2,I  

2,4 

Spilldel- 
anteil % 

io I 11 

14'5 22,3 

I3,7 
18,5 

13,51 
I2,9 

14,21 
20,2 

14,4 
12,8 

13,8 
20,6 

13,6 
16 

14,4 
12,2 

14,4 
14,8 

!4,2 
I5 , I  

14,4 
2,5 16,7 

13,7 
1,9 19,5 

I Korn- 
reihenzahl 

12 t 13 

I5,O 
14,9 

14,5 
15,1 

15,2 
15,3 

14,9 
13,8 

15 
18,6 

14,7 
12,3 

14,9 
14,9 

14,9 
20,2 

14 
I9,I 

14'5 12,9 

14,9 
II,3 

I4,7 
lO,9 

iooo-Korn- g Korn je 
gewicht Pflanze 

14 15 16 17 

343 226 
385 169 

353 21o 
34 ~ 191 

337 226 
333 206 

400 212 
380 200 

360 233 
283 183 

360 226 
4 lo 194 

367 224 
29 ~ 149 

357 245 
16o 124 

353 236 
141 17o 

34 ~ 262 
44 ~ 236 

372 241 
413 196 

383 24~ 
327 59 

VII. = Sz6k~cs Putyi  
VIII .  = B~nkuter hartk6rlliger 

IX. = Illocskaer Pignoletto 
X. = Mindszentpusztaer well3 

XI. = Lov~szpatonaer weil3 
X l I .  = Mauthner 13 Wochen 

F. ~ Fleischmanns Original gelber Pferdezahn 
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bei ihrem Erseheinell, stets vor dem Steuben, 
ausgezogen. Dadurch war zur Blfitezeit die Be- 
st~iubung der Rassen I - - X I I  durch Pollen der 
Rasse ,,F." gesichert. 

Aus den Beobachtungen dieses Jahres sind 
hier einige in Tabelle I zusammengestellt,  die ffir 
die praktische Beurteilung der Sorten yon Wert  
silld. Sie sollen sp/iter besprochen werden. 

Im Jahre 1934 wurde nun der Prfifungsversueh 
auf die Heterosiswirkung angelegt. Die Grup- 
pierung der Versuchsreihen erfolgte derart,  dab 
je zwischen den beiden Elterreihen (vom gleichen 
Saatgut  wie 1933) das yon ihnen abstammende 
Heterosis-Saatgut gelegt wurde. Handsaa t  wie 
oben, 8o • 8o cm. Jede Reihe 8o Horste. Saat 
13. April. Aufgang 22. April. Fiir Ausschaltung 
der Randwirkung war gesorgt. Bestalld bei 
Ernte  fast lfickenlos. Versuchsst6rungen traten 
llieht ein. 

Tabelle 2. 
H e t e r o s i s w i r k u n g  bei i. N a c h k o m m e n -  

s c h a f t e n  aus  lZas senk reuzung .  
Mittel aus 5 Serien. 

I .  
II.  
I I I .  
IV. 
V. 

VI. 
V I I .  
VIII .  

IX. 
X. 

XI. 
XlI .  

I 
9 ,,F." (? [ Het. 

E l t e r -  g/Zorn }e 11 g Korn je r~ 
r a s s e  pf anze m ~ [ Pilanze i 

i 2 ] 4 5 

243 
220 
234 
225 
240 
238 
232 
239 
243 
228 
234 
239 

3 
I 

1,351 291 
3,731 257 
I.~Ol 294 
3,541 240 
I.Obl 254 
1,701 246 
o,051 238 
o,o~l  234 
i ,o21 218 
2,~bl  303 
i , o4 t  247 
o,421 203 

? 
g Korn je 

% ~lanze 

6 

1,6o 276 
3,55 219 
0,92 249 
2,49 240 
1,46 219 
3,25 252 
2,I9 133 
3,7 ~ 138 
1,8o I52 
2 , I  5 231 
1,76 I77  
5 ,36  85 

m %  

4,28 
1,44 
1,89 
2 , I  5 
2,28 
2 ,58  
3,62 
3,83 
0,80  
3,9 ~ 
3 ,42  
7,52 

In  Tabelle 2 sind ill Spalte I in der gleichen 
Reihenfolge wie in Tabelle I die Bezeichnungen 
der 12 Versuchsobjekte angegeben. Zwischen den 
beiden Eltern sind es immer die mit  Het.  be- 
zeichneten Reihen, die das Ergebnis der Hete-  
rosiswirkung ellthalten. Vor allem sei auf die 
eingangs gebrachten Witterungsdaten hinge- 
wiesen, die im Jahre 1934 ftir die Entwicklung der 
Maispflanze ungleich gfinstiger waren als 1933, 
weil im II .  Vierteljahr in Verbindung mit  l~inge- 
rer Sonnenscheindauer die hShere Temperatur ,  
ferner im I I I .  Viertel 1934, der ffir die Kornaus- 
bildung wichtigsten Zeit, hShere Niederschl~ige 
das Wachstum begfinstigten. Diese Verh~ilt- 
nisse kommen auch in den Tabellen zum Aus- 
druck und es war ftir den Versuchszweck, also 
die Beantwortung der Frage, ob und in welchem 

Grade Heterosiswirktmg stat tfand,  vorteilhaft,  
dab das Priifungsjahr 1934 witterungsm~Big 
besser gestellt war. 

Betrachten wir nun in diesem Sinne die Tabel-  
len i und 3 vorerst auf einige praktisch wichlig~ 
Balange bin. Die Entwicklung yon Seitentrieben 
aus dem untersten Knoten des Stengels, soge- 
nannte Geizen, erreichte oder iiberschritt in der  
Mehrzahl der F~ille den hSherwertigen Elter.  
Wir finden hier Kombinationen, welche durek 
zahlreichere und st~irkere Entwicklung von Geizen 
ffir Zwecke von Grtinfutter- oder Silomais Wert  
gewinnen k6nnen. Bei K6rnermais ist Geizen- 
bildung allerdings nicht erwfinscht, doch scheint 
diese bei der Gruppe der meist mehrkolbigert 
, ,Paduaner Maise" (X- -XI . )  Korn weiB, rund, 
kein Absinken im Kolbenertrag zu verursachem 
Die Aufnahme der, ,Befruchtungsprozente",  d.h. 
wie viele yon IOO Pflanzen an einem gewissen 
Stichtage bereits befruchtete Kolben auf- 
weisen, erm6glicht einen guter~ Einblick in dell 
Gang der Entwicklung der Maispflanze. Mart 
beachte das starke Zurfickbleiben der Befruch- 
tung 1933 (Stichtag 2. Aug.) gegen 1934 (Stich- 
tag 2o. Aug.) bei beiden Elternrassen. In der 
Mehrzahl der F~lle k6nnen bei F 1 keine viei 
niedrigere Zahlen befruehteter Individuen beob- 
achtet werden als bei den Eltern. Darin liegt 
eine gewisse Sicherung der Frtihreife, durch wel- 
che die MSglichkeit der Verwendung yon Hete-  
rosissaatgut auch in n6rdlicher gelegenen Mais- 
gebieten gegeben ist. 

In der n~ichsten Rubrik  der Tabellen I u n d  3 
sind statistische Daten fiber den Befall mit  
Maisbrand angeffihrt. Die Erhebungen beziehen 
sich auf die Zahl der Pflanzen mit  Brandbeulen 
v . H .  Bei Durchsicht der Daten linden wir einen 
hSheren Befall der als ~ Rasse benutzten Sorte im 
Jahre 1934, w~ihrend bei den anderen, d.h. ~ Elter-  
rassen die Befallskurve beider Jahre nicht immer 
parallel geht, was in dem verschiedenen Verhalten 
der Resistenz unter verschiedenen Bedingungen 
seine Erklfirung finden diirfte. Hier sei auf 
ROEMERS (7) zusammenfassende Schilderung 
fiber Ustilago Zeae hingewiesen, denn es wfirde 
zu weit ftihren, sich mit  dieser Frage hier ein- 
gehend zu befassen. Es scheint in der Heterosis 
F 1 ein intermedi~ires Verhalten der Neigung zu 
Brandinfektion vorzuliegen, jedoch m6chte ich 
betonen, dab das Bild in diesem Falle durch das 
Entfahnen der ~) Reihen, also hier tier Soften I 
bis x n ,  gest6rt ist. Wie yon mir (2) mitgeteilt 
wurde, sind die Befallsm6glichkeiten bei den 
durch Entfahnen verwundeten Pflanzen un- 
gleich h6here, eben infolge der entstandenert 
Wunden. Trotzdem ergeben sich Sortenunter- 
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schiede in der Neigung zu Brandbefall, die aber 
durch Heterosiswirkung ausgeglichen werden. 

Die Anzahl un/ruchtbarer P/lanzen wurde 
ebenfalls untersueht. Diese Erscheinung durfte 
auf Folgen zuf~illiger Inzucht zurfickzuffihren 
sein. Auch hier zeigt sich in F 1 ein fiberwiegend 
intermedi~res Verhalten dieser Erscheinung. Im 
allgemeinen scheint auch hier die Heterosis im 
gfinstigen Sinne zu wirken, wenn wir yon den 9 
Rassen ausgehen. Eine Ausnahme bildet die 
Kombination ,,F." • xII, deren F1 beide Eltern 
an Zahl kolbenloser Stengel weir fibertrifft. 

Bei Beachtung einiger Eigensehaften am 
Kolben soil zuerst der Spindda~r am Gesamt- 
kolbengewichl behandelt werden. Dieses Verh/ilt- 
nis variiert in ungfinstigeren Jahren yon Sorte 
zu Sorte mehr (1933) als in gfinstigeren Jahren 
(1934). Auch in diesem Punkte linden wir "bei 
der Heterosisgeneration eine nivellierende Wir- 
kung, indem die Heterosis-Spindelanteile im 
allgemeinen sich der Linie der <~ Rasse n~ihern. 
Die Kormeihemahl am Maiskolben wird eben- 
falls, aber in welt geringerem Grade, durch 
Umweltverh~ltnisse modifiziert. Das Verhalten 
in F 1 ist in den meisten F~tllen intermedi/ir. 
Dasselbe gitt vom Tausendkorngewicht. 

In der Betrachtung der oben erw~hnten Ver- 
h/iltnisse und Eigensehaften kommt man zu dem 
Ergebnis, dab die Heterosiswirkung sich allge- 
meiner bei vegetativen Bela~r in transgressiver 
Weise guBert als bei den generativen Teilen der 
Pflanze. Wenn nun trotzdem im folgenden 
Kombinationen angeffihrt erscheinen, die im 
Ertrag deutlich fiber die beiden Eltern hinaus- 
ragen, so ist dies haupts~chlich in der Steigerung 
der Anzahl Kolben je P/lame begrfindet, was im 
Grunde genommen mit einer erh6hten Neigung 
zur Verzweigung in Zusammenhang steht. Ein 
Beispiel hierffir bieten die Kombinationen X und 
XI, bei denen auch die Geizenbildung eine be- 
deutende ist. Man kann die Geizen nicht als 
rein vegetative Seitensprosse betrachten, son- 
dern sie stellen ein Mittelding zwischen den 
kurzen, engknotigen Fruchttrieben an den 
h6heren Knoten der Pflanze und rein vegetativen 
Sprossen dar; denn wenn man die Geizen sich 
zu Ende entwiekeln lfiBt, so bilden sie an ihrer 
Spitze kleine, zwerghafte, je nach Sorte auch 
gr6gere Kolben. In den h6heren Knoten der 
Maisstengel sind fiberall Knospenanlagen vor- 
handen, arts denen sich Kurztriebe mit Kolben 
entwickeln k6nnen, deren ZahI abet dureh die 
sortentypische Neigung zu Mehrkolbigkeit sowie 
durch Umweltverh~iltnisse beeinfluBt wird. In 
diesen Belangen fallen uns bei den verschie- 
denen Maisrassen verwandte entwicklungsge- 

schichttiche Zfige auf, die a n  die Euchlaena- 
Arten erinnern. 

Es folgt nun die Darstellung der Heterosis- 
wirkung vom Standpunkte des Korneftrages aus, 
deren experimentelle Ergebnisse in Tabelle 3 
zur Darstellung gelangen. 

Nochmals soil betont werden, dab die Ertrags- 
zahlen dieser Tabelle sich auf g Korn je Pflanze 
beziehen und nicht auf den Fl~chenertrag bei 
sortentypischem Standraum, wobei in der Rang- 
ordnung Verschiebungen, allerdings nicht durch- 
greifender Art, eintreten. 

Von den I2 Kombinationen der Tabelle war 
jene mit X. die reellste, also ein indurata-Typ. 
Paduaner weiB X indentata-Typ ,,F.", Pferde- 
zahnmais. XI. ist auch ein Paduaner Mais, je- 
doch im Ertrag erreicht er nicht den Mindszent- 
pusztaer (X.). Die Heterosisreihen geben einen 
roll  gesicherten Durchschnittsertrag yon 3o3 g 
je Pflanze der fiber d ~ und 9 um 33 bzw. 31% 
hinausgeht. Die Kombination indurata X in- 
dentata:  

Korn weil3, rund • gelb, Pferdezahnform, 
mehrkolbig • einkolbig, 
starke • geringe Geizenbildung, 
weiBe • rote Spindelfarbe 

hatte also den ersten Platz unter allen geprfiften 
Kombinationen erreicht, ja sie ragt fiber die im 
Rang nach ihr kommenden indentata F 1 weir 
hinaus. 

Dieses Ergebnis berechtigte zu dem Schlul?, 
dab die Auswertung dieser Kombination in der 
Praxis ihre guten Frfichte tragen werde, was in 
den folgenden Mitteilungen best~itigt werden soil. 
Was die Qualit~it der Heterosisgeneration anbe- 
langt, ist zu bemerken, dab sie im Proteingehalt 
nicht hinter den Elterrassen zurfickbleibt. Die 
H/irte des Kornes liegt zwischen den beiden 
Eltern. In F 1 dominieren rote Spindel und getbe 
Kornfarbe. Es sollen nur einige Beispiele aus 
der Versuchst~itigkeit angeffihrt werden, um 
aueh den Wert der oben erw~hnten besten Kom- 
bination zu erh~rten. 

Wie eingangs erw~hnt, berichtet schon A. 
TAV6AR (8) 1931 fiber Heterosiswirkung bei 
Kreuzung kroatischer Rassen. Er  Iindet die 
gr613te ertragsteigernde Wirkung bei der F 1 yon 
achtreihigem Mais (Z. M. indurata) X Rumaer 
Pferdezahn (Z. M. indentata). Der achtreihige 
ist eine kroatische Landsorte, der Rumaer 
Pferdezahn eine Zfichtung yon r a i l  die ich 19o8 
begann und die auch heute noch von mir weiter- 
gezfichtet und zu den Versuchen dieser Arbeit 
verwendet wnrde. Aus der Arbeit TAV~AR~ seien 
bier die Ertragsresultate in Relativzahlen ange- 
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Tabel le  3. M i t t e l w e r t e  d e r  E l t e r r e i h e n  u n d  i h r e r  F 1 i m  J a h r e  1934. 

Sorte  

I 

I. H e r  . . . . . .  
I .  $ . . . . . .  

F .  c~ . . . . . .  
I I .  H e r  . . . . . .  
n .  ? .  . . . . .  

F .  (~ . . . . . .  
I I I .  H e t  . . . . .  
i n .  ? . . . . .  

F .  (~ . . . . . .  
IV. H e r  . . . . .  
IV. 9 . . . . .  

V. H e r  . . . . . .  
V. ~ 

F .  (~ . . . . . .  
u  H e r  . . . . .  
-VI. ~ . . . . .  

IEP- C~ . . . . . .  
VII .  H e t  . . . . .  
v n .  ? . . . . .  

F .  (~' . . . . . .  
V I I I .  H e r  . . . .  
v i i i .  ? . . . .  

IX .  Her  . . . . .  
i x .  $ . . . . .  

V. ~ . . . . . .  
X. Her  . . . . . .  
X .  ? . . . . . .  

XI .  H e r  . . . . .  
x i .  ? . . . . .  

X I I .  H e t  . . . . .  
X l i .  ? . . . . .  

Geizen je 
lOO P2flanz. 

2o3 
282 
384 

205 
232 
185 

223 
307 
321 

185 
411 
276 

179 
235 
189 

167 
186 
236 

184 
241 
215 

189 
2 2 0  

244 

189 
187 
138 

195 
418 
549 

196 
414 
487 

209 
566 
5Ol 

Befruch-  [ 
tungs  % I Brand-  

befal l  % 
am 23 . VII .  

4 

9 3 , 2  
8 2 , 2  

47,7 

84,4 
94,3 
90,6 

89,5 
89 
78,5 

83,3 
90,2 
89,9 

9 1 , 2  
93,2 
91,2 

87,8 
92,8 
91,2 

88,7 
87,7 
85,7 

86,3 
92,8 
74,4 

86,8 
85,8 
86,9 

86,2 
91,4 
85,8 

92,7 
87,4 
93,2 

87,2 
89,2 
83,6 

6 , 2  

9,7 
I 7 , I  

4,4 
12,4 
13,4 

8,6 
1 o  

24 

7,2 
lO, 4 
IO 

IO 

9,4 
I I  

6,3 
7,9 

11,2 

l O , 6  
1 2 , 5  
18,9 

9, I 
16,1 
17,2 

6,6 
lO,4 
11,  4 

8,3 
13,6 
9, I 

8,7 
15,5 
11,6 

6,4 
16,2 
27,4 

Kolbenlose 
Stengel  

5 

1 ,2  

1 ,5  
2 

1,7 
1,3 
2,9 

2 
1 ,5  
3,8 

1 ,2  
2 

4,4 

0,5 
I 

4 

I 
1 ,5  

3 

0 , 8  
2 , 8  
5,8 

1,3 
2 , I  

4,7 

0 , 8  
I 

4,4 

0,7 
0 , 3  

3,3 

2 
2 , 2  

4 

I 

4 
1 ,3  

Spindel-  
ante i l  % 

IO 

13 
15,9 

13 
IO 

8,5 

11,  4 
13 
14,9 

I2 , I  
lO,6 

9,8 

I I , I  
12,6 
I2, I 

13,6 
12,8 
14,5 

12,3 
14,8 
17,2 

I3 , I  
I2,6 
I 2 ,  5 

12, 7 
13,6 
15 

1 2 , 8  
12,5 
11,8 

12,9 
14,5 
15,4 

I3, I 
14,2 
16 

~orn - 

reihenzahl 

15,48 
16,58 
15,86 

15,24 
15,92 
15,8o 

15,54 
15,76 
15,42 

15,2o 
13,82 
13,96 

15,22 
16,96 
19,5 ~ 

15,58 
13,62 
14,46 

15,42 
15,62 
I6 , I6  

14,98 
17,8o 
20,74 

15,52 
I6,56 
19,98 

15,o6 
13,94 
12,91 

15,26 
13,68 
11,76 

15,2o 
13,66 
11,38 

lOoo-Korn- 
gewicht  g 

8 

365 
36o 
335 

385 
365 
335 

375 
372 
365 

385 
395 
380 

4o0 
315 
244 

4 o o  
400 
365 

347 
355 
280 

375 
27 ~ 
185 

35 ~ 
278 
16o 

4 o 0  

395 
36o 

357 
4o5 
38o 

375 
365 
31o 

f f i h r t :  A c h t r e i h i g e r  = IOO, die Z a h l e n  b e z i e h e n  
s i c h  au f  das  M i t t e l  de r  E r g e b n i s s e  1927- -1929 .  

8 reihiger  Mais . . . . . . . . . . .  IOO,OO 
8reihiger  Mais • H r v a t i c a  . . . . . .  126,33 
H r v a t i c a  . . . . . . . . . . . . . . .  92,00 
Medjumurske  . . . . . . . . . . . .  i i i , 3 3  
8reihiger  • Med jumurske  . . . . . .  i 3 i , o o  
R u m a e r  l~ . . . . . . . . .  139,oo 
8reihiger  X R u m a e r  Pferdezahn  . . . 154,oo 
H r v a t i c a  X Medjumursk i  . . . . . .  lO6,OO 
H r v a t i c a  • R u m a e r  Pferdezahn  . . . 128,33 
Medjumursk i  • R u m a e r  Pfe rdezahn  133,33 
Gew6hnlicher  ~Pferdezahn . . . . . .  12o,33 
Gew6hnl.  P fe rdezahn  X R u m a e r  Pferdez.  126,33 

I n  d ieser  Z u s a m m e n s t e l l u n g  geh6 ren  n u r  de r  
R u m a e r  u n d  de r  g e w 6 h n l i c h e  P f e r d e z a h n  zu  
i n d e n t a t a ,  die a n d e r e n  R a s s e n  zu  i n d u r a t a .  
A b e r  g a n z  so e in f ach  l i l3t  s ich das  R e z e p t  ffir die 
H e r s t e l l u n g  e iner  e r fo lg re i chen  H e t e r o s i s w i r k u n g  
bei  Mais  n i c h t  u m s c h r e i b e n .  W i e  aus  den  T a -  
be l len  zu  e r sehen  ist ,  i s t  nicht l"ede d e r a r t i g e  
K o m b i n a t i o n  als wirtscha/tlich e r fo lg re i ch  anzu -  
sp rechen .  Aus  den  ob igen  V e r s u c h e n  g e h t  a u c h  
he rvo r ,  dab  bei  de r  Wahl der Rassen zu r  E r r e i -  
c h u n g  h 6 c h s t e r  E r t r a g s s t e i g e r u n g  n e b e n  a n d e r e n  
G e s i c h t s p u n k t e n  die Z~chtung au[ Ertrag bei  den  
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Eltern eine mal3gebliche Rolle spielt. Dies geht 
besonders deutlich hervor bei Rassen X. und 
XI. ,  die beide dem weigen Paduaner-Typ zu- 
geh6ren, yon denen jedoch die ertragsreichere 
Rasse X. mit  ,,F."-Mais kombiniert  die hSheren 
Wirkungskoeffizienten in  der Heterosisgenera- 
tion zeigt. 

Wenn wir die bisher erreichten Erfolge in F 1 
dureh Kreuzung von geziichteten Rassen bei 
Mais und bei Roggen vergleichen, so ergibt sich 
in der Summe der Tatsachen ein ungteich 
giinstigeres Bild bei Mais. l~lber die geringeren 
Aussichten von Roggenrassenkreuzung zum 
Zwecke einer Ertragsteigerung hat  erst kfirzlich 
wieder HERIBERT NILSSON (6) berichtet und 
hierbei die Aufmerksamkeit  der Ziichter auf 
neuere, alterdings langwierige Methoden gelenkt. 

Die Steigerung der Grfinfuttererzeugung in 
bezug auf Silo- und Griinmais versuchte ich 
auch durch Kreuzung yon Mais mit  Euchlaena  
mex icana  und umgekehrt  zu erreichen. In der 
F~ zeigte sich praktisch wohl eine gesteigerte 
Wtichsigkeit, besonders Verzweigung des Sten- 
gels, aber dieser war hart,  reich an Rohfaser, die 
unteren Bl~itter trockneten rasch ein und eine 
auffallend starke Anf~lligkeit gegen Beulenbrand 
maehte sich bemerkbar.  Vorl~iufig ist die Ein- 
f/ihrung dieser Kreuzungsprodukte mehr auf die 
w~irmeren Klimagfirtel beschr~inkt, da bei uns 
die Ausreifung der K6rner unsicher ist. 

Im  folgenden sei es ges t a t t e t , ' noch  einige 
Daten fiber Versuehe mit  dem Heterosismais 
anzufiihren und zwar in erster Linie ill bezug auf 
Kornertrag. In den Versuchen der kgl. ung. 
Pflanzenzuchtst~itte Kompolt  erhielten wir 1936 
und 1937 folgende Ergebnisse: 

T a b e l l e  4. 

Jahr Sorte 

1935 , , F . " M a i s  . . 
Heterosis . . . 

1936 X . . . . . . .  
Heterosis /?1 
Heterosis F 2 
, ,F."Mais.  

51 6,9 
68 4,8 

I01 0,6 
73 1,2 
67 1,9 
I 2  O 

io,7 118 268 
I7,I 159 338 

9 2o 7 282 
14 i62 3o8 
8,2 174 3o5 
7,2 lO3 244 

Aus den Daten in Tabelle 4 ist ersichtlich, dab 
die Brandinfektion in der Heterosis F 1 sowie in 
F~ einen hSheren Grad aufweist als bei , ,F ." -  
Mais. Die Ertragsteigerung bei der Heterosis- 
generation ist deutlieh, ja  aueh in der F2 (I937) 
noch nicht s tark abfallend. Aus den amerika- 
nischen Arbeiten ist bekannt,  dab dieser Rfick- 

gang des Ertrages beim Weiterbau der Heter0sis- 
saat  je nach Kombination der Eltern ein ver- 
schiedenerist,  In  diesem Falle werden die Beob- 
achtungen fortgesetzt. 

Neben diesen kleinen Versuchen, die in vier- 
maliger Wiederholung ~turchgeffi_hrt wurden und 
sehr gut fibereinstimmten, Wurde I936 auf der 
Staatsdom/ine Mez6hegyes ein gr013er Versuch 
in 5 Wiederholungen zu je 5000 m ~ je Einzel- 
parzelle angelegt. I m  Herbst  wurden die Kolben, 
welche noctl am Stengel gut austroekneten, 
gewogen. Es ergab : 

Kolben D.-Ztr. 
, ,F." 3/fais . . . . . . . . .  58,3 4- o,72 
Heterosis : , ,F." • X . . . . .  65,1 • o,84 

Auf Grund dieser Versuchsergebnisse wurden 
i938 auf der Mez6hegyeser Staatsdom~ine bereits 
392 Hekta r  mit  Heterosismais bebaut,  die im 
Durchschnitt  69,5D.-Ztr.  Kolben je Hek ta r  
ergaben, w~ihrend auf 65o Hektar,  die noch mit  
,,F."-Mais bebaut  waren, je Hekta r  61, 4 D.-Ztr. 
Kolben geerntetwurden. Spindel-% undWasser- 
gehalt im Herbst  sind in beiden F~illen ann~hernd 
gleich, so dab sich auf diesen groBen Fl~chen je 
Hektar  etwa 8 D.-Ztr. Kolben Mehrertrag zu- 
gunsten der Heterosis ergeben. 

Es wurden 1936 auch in verschiedenen Teilen 
des Landes Siloversuche angelegt, deren Haupt -  
ergebnisse bier angeffihrt seien: 

Griinertrag Gew. % an ]Wenn Ertrag 
D.-Ztr./ha Kolben bei b e i , , F . " = x o o  

O r t  Hetero- F Hete- dann 
, ,F." sis ,, " '  rosis Heterosis 

I 
I. DerekegyhS.za134o,6 390 
2. Nyiregyh~.za. ]306,7 340,7 
3. Kompolt . . 371,7 443,8 
4. Erd0telek . . 74,5 1~ 

21 23, 5 114 
24, 5 23,8 I I I  
17,9 2~, 7 119 
35 141 

Nr. I und 3 war guter Lehmboden, Nr. 2 guter 
Sand, Nr. 4 Flugsand. Bei letzterem Boden 
kommt  die Heterosiswirkmlg relativ am st~irk- 
sten zum Ausdruck. Hier linden wlr e inen 
Fingerzeig f/Jr weitere Studien. Schon bei frii- 
heren Proben ergab sich, dab das Wurze l sy s t em  
des Heterosismaises ebenfalls in seiner Entwick- 
lung jenem der Eltern weir fiberlegen war, was 
ja begreiflich ist, da sich die Heterosiswirkung 
sowohl auf die ober- wie unterirdischen Organe 
der Pflanze erstreckt. In den FlugsandbSden ist 
es nun sehr wichtig, zu ~'elchem Zeitpunkt  das 
Wurzelsystem der Kulturpflanze den dichteren 
Untergrund, in diesem Falle Lehm, als Wasser- 
reservoir erreieht. Es ist leicht mSglich, dab die 
rascher wfichsigen Heterosis-Wurzeln diese 
Aufgabe leichter 16sen und so die sp~itere Wasser- 
versorgung der Pflanze besser sichern konnten. 
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Dieser kurze Bericht  zeigt, wie im Interesse 
der  Fu t t e rve r so rgung  durch Suchen nach  geeig- 
ne t en  K o m b i n a t i o n e n  Werte  geschaffen werden 
k6nnen ,  die nach  unseren Er fah rungen  such in 
Trockengebie ten oder -zeiten yon prakt ischer  
Bedeu tung  sein k6nnen.  Durch eine geschickte 
Verb indung  der Maisztichtung mi t  der Aus-  
n t i t zung  des Heterosisproblems im Hinb l ick  auf 
vegetat ive,  wie generat ive Leis tungssteigerung 
haben  wir eine M6glichkeit in die H a n d  be- 
kommen,  dieses Ziel verh~iltnism~iBig rasch zu 
erreichen, welche M6glichkeiten berei ts  in 
fri iheren Arbei ten  in  die Ta t  umgesetz t  wurden,  
und  es s teer  zu hoffen, dab die Reihe der Er-  
folge h ie rmi t  n ich t  abgeschlossen erscheint .  
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Inst i tu t  ffir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Inst i tut ,  Mfincheberg/Mark.) 

M6glichkeiten der Weberkardenzfichtung. 
V o n  H e r m a n n  U l l r i c h .  

Die Weberkarde  Dipsacus sativus (L.) Hon-  
keny  --  D. fullonum L., eine zweij/ihrige Pflanze, 
wird der Kardenk6pfe  wegen angebau t  und  ge- 
sammel t .  Diese Kardenk6pfe  s ind nfimlich 
besser als alle bisher yon der Technik  geschaffe- 
nen  Werkzeuge geeignet, Web-  und  Wirkwaren  
in schonendster  Weise aufzurauhen und  ihnen 
sog. , ,Str ich" zu verleihen. Die biegsamen 
H~kchen,  welche die Spreubl~itter der Bli i ten- 
stfinde bespitzen,  verm6gen seer zar t  und  
elastisch die oberfl~ichlichen Fasern  des Gewebes 
herauszugreifen,  sie also aus ihrem Verband  zu 
lockern, ohne sie dabei  zu zerreiBen. 

Zur Durchffihrung dieser Gewebeappretur wer- 
den die Kardenk6pfe nach Entfernung bzw. ~fir- 
zung ihrer Hfillblgtter entweder mit  ihrem Stiel 
in besondere Haltevorrichtungen gewisser Rauh- 
maschinentypen eingespannt oder sie werden - -  am 
StieI und in ihrer Spitzenregion q uer durchgeschnit- 
ten und als kurze Stachelwalzen in gr6f3erer Zahl 
auf kleinen, dutch ihren lockeren zentralen Mark- 
zylinder geschobenen Achsen aufgereiht - -  in einer 
anderen Art yon Rauhmaschinen verwendet. 

Ffir die erstere Verwendungsart scheinen yon 
technischen Gesichstpunkten aus mehr kugelige 
Kardenk6pfe mit  kr~ftigem, widerstandsfghigem 
Blfitenstiel besonders geeignet, ffir die zweite 
dagegen ist eine m6glichst lgngliche und dabei 
tunlichst streng walzenf6rmige Gestalt des Bltiten- 
standes wfinschenswert. Wie verschiedene Rfick- 
fragen ergeben haben, ist der Technik bisher die 
Tatsache noch nicht unterbreitet  worden, dab die 
Natur in den mannigfachen Spielarten der Weber- 
karde solche Type= aufweist, die voraussichtlich 
nu t  auf dem Wege zfichterischer Auslese ausgewghlt 
and vermehrt zu werden brauchen. Sie stellen 

dann den Techniker vor die M6glichkeit, speziell 
geeignetes Kardenmaterial ftir den einen oder an- 
deren Typ der Rauhmaschinen zu verwenden und 
sich nicht schlecht und recht mit  dem gerade herr- 
schenden Angebot eines Gemisches der verschieden 
sten Formentypen abmtihen zu mfissen. 

Es dfirfte der modernsten, Kunstfasern ver- 
arbeitenden Textilindustrie aber ferner durchaus 
wtinschenswert erscheinen, wenn man neben der 
Gestalt der K6pfe such noch Variationen in der 
Steifheit und Elastizit~.t der Spreubl~tter auf- 
l inden k6nnte, die ftir spezielle Faser- und Gewebe- 
arten dann zur Verwendung gelangen k6nntem 
Zwar ergaben die Ernten zu verschiedenen Ab- 
bltihzeiten der K6pfe bisher auch eine gewisse 
Variation in dieser Hinsicht, insofern, als die Ver- 
steifung mit  zunehmendem Alter des Blfitenstandes 
sich verstXrkt. Doch bringt zu sprites Abernten 
die Gefahr mit  sich, dab die K6pfchen leicht zer- 
fallen. Zu Irfihe Ernte dagegen liefert unausgereif- 
tes Material, das einem raschen Verschleil3 unter- 
worfen ist. 

Unter diesen Gesichtspunkten erschien bereits 
im Herbst 1936 eine Voruntersuchung fiber die 
zfichterische M6glichkeit einer Weberkardenver- 
besserung wfinschenswert. Dazu kommt aber noch 
ein ffir Grol3deutschland bedeutsamer Grund. 
Allein im alten deutschen Donaugebiet, in der 
Umgegend yon Hofkirchen und Hengersberg, zwi 
schen der Donau und dem sog. Vorwald des Bayeri- 
schen Waldes, wurden seit lXngerem in etwa 
15 Gemeinden V~Teberkarden angebaut, die im 
Jahre 1937 etwa einen Wert yon 35ooo RM. dar- 
stellten. Der deutsche Bedarf wurde durch diese 
Erzeugung jedoch bei weitem nicer gedeckt, son- 
dern es erfolgte vor der Wiedervereinigung mit der 
Ostmark yon dort aus eine Einfuhr ins Altreich, 
nnd zwar im wesentlichen aus tier Umgegend von 
Linz, dazu noch eine solche besonders aus Sfid- 


