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Die Versuchsbefunde innerhalb der ersten vier 
Wochen lieBen erkennen, dab die Keimungsdauer  mi t  
der Anschnit tmethode im Vergleich zur Hypochlori t-  
behandlung erheblich herabgesetzt  werden kann. Mit 
der Hypochlori tbehandlung ben6tigte man wenigstens 
vier Monate, um den gleichen Prozentsatz an gekeim- 
ten Samen zu erhalten, den man mit  den Anschnitt-  
methoden in vier Wochen erzielte. 

8O 

t 0 i ~ ~ �9 
ztWache,'z ~J-~hr 4q4/od~en ~3-~hr ~llgaehen lJ-~hr 

b e 
Abb. *. Keimung in % bei den drei Behandlungsarten miC ~ = Hypochlocit, 

[ ]  = Anschnei~den, [ ]  = Hypochlorit + Anschneiden 

a) Mittel aus je 5oo Samen (gut und schlecht keimende Sorten); b) Mittel aus je 
2oo Samen (gut keimende Sorten); e) Mittel aus je 3o0 Samet~ (schIecht keimende 

Soften). 

Auch in bezug auf die H6he der Keimprozente 
erwies sich die Anschnit tmethode im Endergebnis 
tiberlegen. Bet der v611ig unbehandelten Kontrolle 
(siehe oben) t ra t  im Laufe eines Jahres i iberhaupt keine 
Keimung ein, bei der Hypochlori tbehandlung ohne 
Kil testrat i f izierung erreichte sie nur etwas iiber 50% 
(Abb. 1 a). Dieser Wer t  entsprach dem yon SCOTT und 
I~K ('957) bet ghnlicher Behandlung erhaltenen 
HOchstwert yon 54,5% Keimung bet roten Himbeeren. 
Bet den beiden Anschnit tmethoden lagen die Kei- 
mungen im Durchschnit t  bet 7 ~ bis 8o%, also deutlich 
h6her. Besonders gtinstig wirkte sich die Anschnitt-  
methode bet den schlecht keimenden Sorten aus (1 c), 
bet den gut keimenden Soften sind die Unterschiede bet 
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den drei Behandlungen nach einem Jahr  nur gering 
(1 b), ein Zeichen, dab durch das Anschneiden der 
Samen keine Sch~den entstehen. AuBerdem erwiesen 
sich die aus den Anschnit tmethoden erhaltenen S/im- 
linge als ebenso wtichsig und Iebensf~ihig wie die S~m- 
linge nach der Hypochloritbehandlung. 

Das Anschneiden der Samen macht  etwas mehr 
Arbeit  als die bisher gebriiuchlichen Stratifizierungs- 
methoden, hat  dafiir aber den Vorteil, wesentlich 
schneller zu Keimungsergebnissen zu filhren2 Mit 
einiger (}bung vermag man pro Stunde nngefghr xoo 
bis 12o Samen anzuschneiden, eine ausreichende 
Menge, wenn es sieh um die Untersuchung kleinerer 
Kreuzungsnachkommenschaften handelt,  die in m6g- 
lichst kurzer Zeit getestet  werden sollen. Bet GroB- 
aussaaten, die gleichzeitig einige tausend Samen um- 
fassen, wird das Anschneiden jedes einzelnen Samens 
einen zu grogen Zeit- und ArbeitsauIwand erfordern. 
Daher wird man bet ihnen, soweit der Zei t faktor  keine 
ausschlaggebende Rolle spielt, weiterhin die bew~hrten 
Hypochlorit-  und Stratifizierungsbehandlungen vor- 
ziehen. 

Zusammenfassung 
Es wird eine Methode beschrieben, bet der dutch 

Ansehneiden der Himbeersamen eine etwa 5o~ 
Keimung innerhalb yon vier Wochen erreicht wird. 

Durch die Anschnit tmethode konnte auch der 
Prozentsatz der Keimung, vor allem bet schlecht 
keimenden Himbeersorten,  betr~ichtlich erh6ht wer- 
den. 
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Beitr/ige zur Maiszfichtung 
II. Befruchtungsergebnisse nach kiinstlicher Best~iubung in Abh~in~igkeit vom Narbenalter und tier 

Pollenlagerung bet verschiedener Temperatur und Luftfeuehtigkeit 
V o n  H . W .  M O L L E R  und I. S C H I L O W A  

Mit 2 Abbildungen 

A. Einleitung 
Seit Einftihrung des Anbaues in Deutschland wurde 

der Mats zun~tchst ausschlieBlich als K6rnerfrucht  be- 
handelt (WINTER, 1757, BURaER, 1809). Seine Ver- 
wendung als Silo- und Grtinfutterpflanze war yon ge- 
ringer Bedeutung und wurde daher auch ziichterisch 
wenig beachtet.  Die Bemtihungen der Ztichtung waren 
auf die Schaffung yon Sorten gerichtet, die sichere und 
m6glichst hohe K6rnerertr/ige lieferten (FLEISC~I- 
5~A>,N, 1918, BERKNER, 1939). 

Bereits vor dem zweiten Weltkrieg zeichneten sich 
in anderen L~tndern Erfolge des Hybridmaisanbaues  

ab. Seine Einft~hrung in Deutschland konnte sich 
damals aber nicht durchsetzen (LIMBER 1933). Nach 
1945 begannen aber auch in Deutschland die Arbeiten 
an der Schaffung yon Hybridmaisziichtungen. Sie 
werden z. Zt. auf breiter Basis durchgeft~hrt (BLATT- 
MAXN 1957; ZSCHEISCI~LER, 1957). 

In Bernburg war der Mats schon seit l~ingerer Zeit 
ziiehterisch bearbei tet  worden. Unter  Verwendung 
neuen Ausgangsmaterials wurde 195o mit  der Sehaf- 
fung yon Inzuchtlinien und Hybriden in gr6Berem Urn- 
fang begonnen, wobei entsprechend der 6konomischen 
Bedeutung seit einigen Jahren die Ztichtung von Soften 
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ffir den erfolgreichen Silomaisanbau im Vordergrund 
steht (OBERDORF und MOLLER, 1957). Ffir die Her- 
stellung wertvoller Kombinationen mugten vielfach 
Partner  mit unterschiedlicher Entwicklullg und Bliite- 
zeit verwendet werden. In solchen F~illen war es not- 
wendig, die Griffel l~llgere Zeit unbest~tubt zu iso- 
lieren und Pollen aufzubewahren. Verschiedentlich 
tratell hierbei technische Schwierigkeitell auf. L~ber 
MSglichkeiten, diese Schwierigkeiten zu fiberwindell, 
soll in den nachfolgellden Ausfiihrungen beriehtet  
werden. 

B. M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n  

Die Versuche wurden yon 1956 bis 1958 durchge- 
fiihrt. Infolge starken Hagelschadens konnten die 
Ergebnisse des Jahres 1957 nicht zur Auswertung 
herangezogen werden, weil die Befruchtungsziffern 
als Folge mechanischer Besch~idigung zu niedrig lagen. 

1. V e r s u c h s o r t  
Die Versuche wurden auf den Versuchsfeldern des 

Instituts ffir Pflallzenziichtung Bernburg (L6Blehm 
auf Kalkstein bei einer Bodenwertzahl yon 83--93) 
durchgefiihr t. 

2. Z e i t r a u m  
Die Best~iubung erfolgte 1956 in der Zeit vom 1. bis 

23.8., 1958 in der Zeit yore 25.8. bis 15. 9. 

3. S o r t e n  
1956 wurden die Sorten , ,Strenzfelder",  ,,Schindel- 

meiser" und die I-Linie G 14 fiir die Durchffihrung der 
Versuche benutzt.  Da die Ergebnisse nur unwesent- 
lich voneinallder abwichell, beschr~tnkten wir uns 1958 
auf die Sorte ,,Strenzfelder". 

4. lViethodik 
a) Die Fahnen wurden am Vortag des Versuchs- 

beginns zwischell 15.oo und 16.oo Uhr mit Pergamin- 
beuteln eingetiitet und am Morgen des folgenden 
Tages wurde llach kr~iftigem Schfitteln der Pollen ent- 
nommell. 

b) Als Beginn der Narbenreife wurde das deutlich 
sichtbare Heraustreten der Griffelf~tden angesehen. 
Diese wurden dann ebenfalls eingetiitet und zum ge- 
Wiinschten Zeitpunkt mit dem Pollengemisch aus 
mindestells l o F a h n e n  best~iubt. Auf diese Weise 
konnten Inzuchtdepressionen vermieden werden, wie 
die Kontrollbest~iubungen bewiesell. ' 

c) Gleichzeitig mit der Best~iubung wurde die Pollen- 
keimung auf ktinstlichem Medium untersucht.  Hierzu 
wurde ein N~thrboden nach L i - Z s u - G e n  (1957) be- 
nutzt .  

Nach 4--5stfindiger Aufbewahrung in einer feuchten 
Kammer bei 2o--22~ wurden unter dem Mikroskop 
in l o f a c h e r  Wiederholung keimende und nicht 
keimende Pollenk6rner ausgez~thlt. 

d) Die Lagerung des Pollens erfolgte in Iolgenden 
Varianten : 
1. warm und feucht 

(Temperaturen roll  2o--24~ Luftfeuchtigkeit  
90%) 
e. warm und troeken 

(Temperaturen yon 20--22~ .Luftfeuchtigkeit ca. 
50%) 

3. kalt  und feucht 
(Temperaturen 1956 +4~ _+ 1 ~ 

1958 +2~ +2  ~ 
Luftfeuchtigkeit  etwa 95%) 
4. kalt  und trocken 

(Temperaturen 1956 +4~ + 1 ~ 
1958 +2~ +2  ~ 

Luftfeuchtigkeit etwa 30%) 
Auf diese Weise war es mSglich, Unterlagen fiber 

die MSglichkeit der Kreuzung yon Linien und Sorten 
verschiedener Reifegruppen zll erhalten. 

Tabelle 1. Die Dauer tier Befruch~ungsfiihigkeit des Mais- 
kolbens. 

Best~iubung 
Tage nach dem Erscheinen 

der Griffelffiden 

o (ohne Best~iubung) 
o (sofortc bestS.ubt) 
1 

3 
5 
7 
9 

12 

15 
18 
20 
23 

* Diese Varialatei1 wurden nicht 

O,O1 

38,4 ~ 
46,o8 
78,15 
86,14 
85,94 
74,16 
71,28 
7 o, 12 
51,14 
1 4 , 1 1  

2 , 1 3  

Ansatz % derFruchtanlagen 

1956 
Strenz- Schindel- I-Lilde 
felder meiser G 14 

OjO 
36,14 

69,14 
78,12 
81,72 
69,24 
65,14 
66,48 
41,28 
12,21 

O,O1 

O,O 
51,o4 

7 ~ , 18 
81,11 
8 2 , 8 1  
70,88 
7 1 , 1 1  
72,24 

4,19 
0,04 

ausgeffihrt. 

1958 
Strenz- 
felder 

O,O 
41,21 
59,74 
72,54 
77,91 
83,Ol 
86,63 
84,63 
85,25 
57,16 
35,72 

4,28 

Aus den Zahlen ist ersichtlich, dab unter den bei uns 
gegebenen klimatischen V0raussetzungen der beste 
Kornansatz nicht beim Best~iuben unmittelbar nach 
dem Oriffelschieben, sondern 8 Tage sp~iter erzielt 
wurde. 

W~ihrend die Zeitspanne des optimalen Fruchtan- 
satzes 1958 vom 7. bis 15. Tag andauert,  ist sie 1956 
als Folge der h6heren Temperatur  wesentlich kfirzer. 
1957 wurden analoge, wenll auch aus obell angeftihrten 
Oriindell nicht auswertbare Ergebnisse erzielt. 

e) Die Bewertung der Befruchtungsf~ihigkeit er- 
folgte nach der Zahl der Maisfriichte je Spindel, die zur 
Gesamtzahl der vorhandenen Fruchtanlagen ins Ver- 
h~iltnis gesetzt wurde. Da die Versuche zu verschie- 
denen Zeiten angesetzt wurden, war ffir jede Variante 
eine unbehalldelte Kontrolle erforderlich. 

Um ein klares Bild der Befruchtungsf~higkeit des 
Pollens zu erhalten, wurden bei der Auswertung yon 
allen weiblichen Fruchtst~inden die unbefruchteten 
Kolbenspitzen entfernt. Auf diese Weise wurden je 
Kornreihe etwa loFruchta l l lagen nicht zur Aus- 
wertung herangezogell. 

C. E r g e b n i s s e  

1. D a u e r  de r  B e f r u c h t u n g s E i h i g k e i t  des  
u n b e s t ~ i u b t e n  F r u c h t k n o t e l l s  

Die Mehrzahl der bisher fiber diese Fragen ver- 
6ffentlichten Ergebnisse s tammt aus den Hauptanbau- 
l~ndern des Maises, die sich vor allem durch hohe Tem- 
peraturen und lliedrige Luftfeuchtigkeit  w~ihrend der 
Maisblfite auszeichnen. RIKOADES (1934), PETERSON 
(1942), ANDREW (1952) und PSAS~WA (1954) konnten 
unter kontinentalen Klimabedingullgen bereits eine 
Woche llach dem Beginn der ]3efruchtungsfXhigkeit 
der Kolben merkliche Ansatzdepressionen feststellen. 
TArtAR und LIEBNER (1939) sowie RoD und SEGETOWA 
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0933) halten es jedoch 
ft~r m6glich, dab diese 
Zeit unter anderen An- 
baubedingungen erheb- 
lich iS~nger sein k6nnte. 

An Hand unserer Un- 
tersuchungen wollten 
wir feststellen, wie lange 
w~thr end der Hauptblt i t  e 
auf dem freien Feld die 
Narben unter Isolier- 
t t i tenihre Befruchtungs- 
f~thigkeit behalten. 

Es kann angenommen 
werden, dab unter  den 
Anbaubedingungen des 
mitteldeutschen Rau- 
mes die Befruchtungs- 
I~thigkeit des Maiskol- 

Abb.  1. D e r  Kornansa t z  in Abh~ingigkeit  vom Bef ruch tungsze i t punk t  (1 - -23  Tage  nach d e m  Gri f fe lschieben) .  

bells wesentlich liinger erhalten bleibt als in den 
Hauptanbaugebieten des Corn-belts und der Ukraine 
(SoKoLow, 1957). 

Zur Erl~tuterung yon Tabelle i wurden in Abbildung 1 
aus dem Versuch 1958 einige typische Kolben ausge- 
w~thlt und gegeniibergestellt. 

Auf diesem Bild ist ferner die vom Kolbengrund bis 
zur Kolbenspitze fortschreitende Fruchtknotenreifung 
zu erkennen. Der optimale Kornansatz  erfolgte bei 
einer Befruchtung im Zei t raum vom 7. bis 9. Tag nach 
dem Griffelschieben. 

Eine Kreuzung zwischen unterschiedlichen Reife- 
gruppen ist also unter hiesigen Anbaubedingungen 
besser m6glich als unter kontinentalen EinfluB. Man 
mug ferner beriicksichtigen, dab durch gestaffelte 
Aussaaten, Zurtickschneiden und Gew~chshausanzucht 
weitere M6glichkeiten zur Bltihzeitbeeinflussung be- 
stehen. 

2. Die  L e b e n s f / i h i g k e i t  des  Maispollens 
fdbereinstimmend wurde yon zahlreichen Autoren 

die relativ kurze Lebensdauer des Maispollens festge- 
stellt (Rt~oADES, 2934, PSASEWA, 1954, ROD und 
SECETOW& 1953). Auf diese Weise sind der Fremd- 
befruchtung beim Mais relativ enge rS~umliche und 
zeitliche Grenzen gesetzt (MUDRA, 1943, BAIR und 
Loos~IS, 2941, SALA~'~OW, 1950, HASI~ELI. und Dow, 
1951). 

Unterschiedlicher Fruchtansatz  als Folge yon 
Sterilit~tsallelen war in den yon uns untersuchten 
Varianten nicht feststellbar (NELson-, 1953, SCI~TSC~IE- 
LOKOW& 1956 ). Das bewiesen die ausgeft~hrten Kon- 
trollkreuzungen, die ebenso wie alle anderen Varianten 
mit  einem Pollengemisch yon mindestens lO Fahnen 
derselben Sorte durchgefiihrt wurden. Der Pollen 
wurde nach dem unter B) 4 a) beschriebenen Verfahren 
gewonnen, da er in den Morgenstunden die gr6Bte 
Vitalit~t besitzt (FLEISCHMANN, 1930 ). Der Korn-  
ansatz war teilweise unvollst~ndig, well die volle 
Fruchtknotenreife ~ul3erlich oft schwer erkennbar ist 
und hier eine - - w i e  sonst bei der Maiszfichtung 
iibliche - -  Nachbest/iubung unterbleiben muBte. 

Die Befruchtungsf~thigkeit des Maispollens n immt 
sehr schnell ab, wie Tab. 2 zeigt. Bei ktinstlicher Be- 
st~iubung ist es also wichtig, dab man durch kr~ftiges 
Schtitteln der Fahnen m6glichst viel frischen Pollen 

Tabelle 2. Die Lebem/iihigkeit des Maispolle~r 
in Pergaminbe~tel~. Der Pollen wurde nach dem 
Einsammeln ill Tiiten aufbewahrt, die all dell 
Pflanzen befestigt waren. Die Narben waren 
roll befruchtungsfXhig (7 Tage nach dem Griffet- 

schieben). 

A u f b e w a h r u n g  
ill S tunden  

Kontrolle 
(sofort bestgubt) 
1 2  

24 
48 
96 

Versuchs jahr  1956 

F r uch t -  S igni f ikanz  
ansa t z  % zur  Kont ro l l e  

89,84 
66,28 + + 
~9,~2 + + +  
7,1o + + +  
o,oo + + + 

gewinnt ; denn eine liingere Aufbewahrung verminder t  
die Vitalit~tt erheblich. 

Bei unseren Untersuchungen sollte ferner ermit tel t  
werden, wie die Aufbewahrung des Pollens fiber einen 
Zei t raum yon 2 - - 4 T a g e n  mit  m6glichst geringem 
Vitalit~ttsverlust m6glich ist. 

Die Zahlen lassen erkennen, dab die Pollenlagerung 
nur bei kiihlen Temperaturen erfolgreich durchgefiihrt 
werden kann. Die Befruchtungsf~thigkeit n immt aber 
auch hier nach 96 Stunden merklich ab und ist nach 
12o Stunden schon ~tuBerst gering. 

Abb. 2. Ansatz  nach Pol Ien lagerung  u n t e r  w a r m e n  und t rockenen Bedingungen.  
1 - -  24 Std . ;  2 = 48 S td . ;  3 = 72 Std.  Lagerung .  
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Auch im Versuchs jahr  1958 erwies s ich die Pol len-  
lagerung , ,warm und t r o c k e n "  als ungeeignet .  Bei  
n iedr igen  T e m p e r a t u r e n  is t  d ie  t rockene  Lagerung  - -  
a l le rd ings  n ich t  s ign i f ikan t  - -  der  feuchten  Aufbe-  
wahrung  t iberlegen.  

Zur  Erl~iuterung dieser  D a t e n  werden  einige typ i sche  
Kolben  der  Versuchsser ie  des J ah re s  1958 in Abb.  2 
gezeigt .  

Tabelle 3- Die Befruch~u~gs/iihigkei! des Maispollem i2, 
Abhdingigkeit yon der Lagerung. Versuchsjahr:  1956; 
Sorten: Schindelmeiser, Strenzfelder; Wiederholung:  lO. 

(N~here Beschreibung der Varianten = B 4 d). 

! Kornansatz Sigzlifikanz Lagerun g S tunden 
] % ! zur Kontrolle 

Kontrolle 
(sofortige Best/iubung) 
1. warm und fencht 

(2o--24 ~ ; 
9o% rel. Feucht.) 

2. warm und trocken 
(2o--22 ~ ; 
5o% rel. Feucht.) 

3. kalt und feucht 
(4~ 
95% rel. Feucht_) 

4. kal t  und trocken 
(4~ 
30% rel. Feucht.) 

24 
48 
96 

1 2 0  

24 
48 
96 

1 2 0  

24 
48 
96 

1 2 0  

24 
48 
96 

1 2 0  

89,84 - -  
61,4~ + q -  
58,67 + + 
~2,27 + + + 
2,04 + + + 

31,12 + + +  
12,o8 + + + 
o, 14 + + +  
o, oo + + +  

93,14 
8 1 , 1 2  

66,74 + + 
8,Ol + + +  

9 1 , 1 2  
86,81 
64,12 + + 
lO,71 + + + 

Tabelle 4. Die Be/ruchtungs/iihigkeil des Maispollem i~r 
Abhiingigkeit yon tier Lageru~g. Versuchsjahr:  1958; 
Sorte: Strenzfelder. (Nghere Beschreibung der Varianten 

siehe ]3 4 d). 

Stunden Koraansatz Sigtfifikanz 
Lagerung i % i zur Kontroile 

Kontrol le  
(sofortige Best/iubung) 
warm und trocken 
(2o--22~ 
50% rel. Feucht.) 
kal t  und feucht 
(+2~  
95% rel. Feucht.) 

kal t  und trocken 
(+2~ 
30% rel. Feucht.) 

24 
48 
72 
24 
48 
72 
96 
24 
48 
72 

1 2 0  

95,8o 
9,11 
3,21 
0,64 

94,16 
92,23 
76,3 o 
66,02 
78,32 
91,8o 
94,48 
16,13 

r + 
+ + +  
+ + +  

+ + 

D i e  P o l l e n k e i m u n g  i m  k i i n s t l i c h e n  M e d i u m  

I m  J a h r e  1958 wurde  der  ftir die Lage rungsve r suche  
vo rbe re i t e t e  Pol len  zur  Zei t  de r  Best~iubung un te r  dem 

Tabelle 5- Pollenkeimmzg im kiinstlichen Medium. 

Lagerung Lagerung 
Stunden 

Kontrol le  
(sofort untersucht  
warm nnd trocken 
(2o--22~ 
5o% rel. Feucht.)  
kal t  und feucht 
(2~ 95% tel. Feucht.) 

kal t  und trocken 
(1~ 3o% rel. Feueht.) 

24 
48 
72 
24 
48 
72 
96 
24 
48 
72 

1 2 0  

gekeimte 
PoIlen % 

43,79 
2,37 
0 , 0 0  
O,OO 

19,28 
16,73 
12,56 

O,OO 
26,61 
23,72 

9,09 
O,OO 

Signifikanz 
zur Kontrolle 

+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  

T- 
+ 

+ + +  
+ + +  

Mikroskop  auf seine Keimf i ih igke i t  nach  der  yon  
LI-Zsu-G~N (1957) besehr iebenen  Methode  un te r -  
sucht .  Es zeigte  sich, dab  die  Ke imf~h igke i t  des 
Pol lens in d iesem Medium ger ing  ist ,  wenn auch die  
gleiche Tendenz  wie be i  den Best~iubungsversuchen 
e r k e n n b a r  ist .  

Ft i r  die Pollenfert i l i t~it  war  die Lage rung  in Wtt rme 
~iuBerst sch~idlich, die  t rockene  Ki ih l lagerung  erwies 
s ich ais wesent l ich  vo r t e i l ha f t e r .  

D. SchluBfolgerungen 
Mehrj~khrige Beobach tungen ,  insbesondere  aber  die  

Ergebnisse  der  durchgeff ihr ten  Versuche in den J a h r e n  
1956--1958 lassen e rkennen ,  dab  die  F u n k t i o n s -  
t t i ch t igke i t  des weibl ichen F r u c h t s t a n d e s  be im Mais 
un te r  den  k l ima t i schen  Bedingungen  des m i t t e l -  
deutschen Raumes l~nger erhalten bleibt, als dies aus 
den Beschreibungen der wichtigsten Maisanbaugebiete 
bekannt ist. Die Ausf/ihrung yon Kreuzungen zwi- 
schen Formen verschiedener Reifegruppen wird da- 
dureh erheblich erleichtert. Dies trifft vor allem ftir 
die Kreuzung frtiher St~mme als ~ und relativ sp~ter 
als c~ zu. 

Der Maispollen ist Xugerst empfindlich und l~13t sich 
unter normalen Temperaturbedingungen nur in feuch- 
ten Kammern bis zu 48 Stunden aufbewahren. Nach 
24stfindiger Lagerung bei Temperaturen um 2o~ und 
in trockener Luft ist bereits die Befruchtungsf~higkeit 
s t a r k  geminde r t .  

Die  Lebensf~higkei t  des Pol lens kann  verl~ingert  
werden,  wenn die  Aufbewahrung  be i  ki ihlen Tem-  
p e r a t u r e n  (etwa +2~ erfolgt .  L~inger als 12o S tun-  
den is t  aber  such  dann  die  Vi ta l i t~ t  n ich t  zu erha l ten .  
D a b e i  schein t  d ie  Aufbewahrung  be i  ger inger  Luf t -  
f euch t igke i t  vo r t e i l ha f t e r  als in de r  feuchten  K a m m e r  
zu sein. Die Po l l enke imung  im kfinst l ichen Medium 
nahm st~irker ab, als aus der  tats~ichlichen Bef ruch tung  
zu ersehen ist .  Die  Tendenz  der  kon t inu ie r l i chen  
Vi ta l i f i i t sver lus te  verl~tuft a b e t  para l le l .  
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BUCHBESPRECHUNGEN 
B~,RN E R, J,: Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur 1948--1949, 
Berlin: Paul Parey 1958. 689 S. Brosch. DM 65,--.  

M i t d e r  vorliegenden Bibliographie wird die noeh 
bestehende Lticke zwischen den Jahren 1947 und 195 o 
geschlossen, so daf3 die Literatur  auf dem Gebiete des 
Pflanzenschutzes jetzt  bis zum Jahre 1951 verarbeitet  
ist. Die vorliegende Bibliogra~hie enthi~lt a looo  Litera- 
turzitate, wobei die Iriiher geschaffenen und bewfihrten 
Prinzipien far die stoffliche Aufgliederung im wesent- 
lichen beibehalten worden sind. Um die Benutzung 
dieser Literaturquellen zu erleichtern, sind einzelne 
Kapitel, ihrem Umfang entsprechend, wetter aufgeteilfi 
worden. Als Beispiel seien die Abschnitte fiber pilzliche 
Parasiten und Insekt.ensehidlinge genannt. In diesen 
Abschnitten sind die Uberschriften lafieinisch bezeichnet 
und systematisch geordnet worden, w~hrend man z. B. 
in den Abschnitten Handelspflanzen mad Zierpflanzen 
die Mphabetische Anordnung der betreffenden Familien 
beibehalten hat. Die Gesamtkartei des Pflanzenschutzes, 
die sich in der Biologischen Bundesanstalt  ffir Land- und 
Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem befindet, umfM3t heute 
rund 3ooooo Karfieikarten. Der vorliegende Band der 
Bibliographie wird, wie seine Vorg~inger, allen an Fragen 
des Pflanzenschutzes Interessierten gute Dienste Ieisten. 
Wesentlich ffir die Benutzung aller B~nde ist eine 
hektographiert  herausgegebene Aufstellung ,,Literatur- 
quellen und ihre Kfirzungen aus der Bibliographie der 
Pflanzenschutzliteratur".  Diese im jahre  1958 erschie- 
nene Zusammenstellung, die 167 Seiten beansprucht, ist 
nicht im Handel kguflich zu erwerben. Sie wird daher 
in Bibliotheken einzusehen seth. Die a~lgegebenen 
Quellenkiirzungen entsprechen nicht immer den inter- 
national iiblichen. ]Es lag vielmehr in der Absicht des 
Verfassers Dr. J. B X m ~ ,  allzu weitgehende Kiirzungen, 
die nut dem bibliographisch Geschulten gelXufig w~ren, 
zu vermeiden. Weiterhin wurden h~ufig Ortsangaben 
hinzugefiigt, um Unklarheiten und Irrt / imer auszu- 
schlieBen. M. Klinkowski, A schersleben. 

Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben yon W. RUH- 
LAND, Band IX: Der Stoffwechsel der schwefel- und phosphor- 
haltigen Verbindungen (redigiert yon P. Scn\va~z~). Berlin/ 
GOttingen/Keidelberg: Springer-Verlag 1958. X, 3o6 S., 
30 Abb. Geb. DM 88,--.  

Die schwefel- und phosphorhaltigen Verbindungen er- 
ftillen bet den spezifischen Stoffumsetzungen besondere 
Funktmnen und sind im Zusammenhang mit  diesen 
innerhalb der Bgnde 4 bis 12 des Handbuchs verstreut  
behandelt worden. Angesichts der grogen Bedeutung 
dieser Pflanzenstoffe fiir den Baustoffwechsel und die 
Energieiibertragung i s t e s  sehr begriiBenswert, dab die 
fiber den Schwefel- und Phosphorstoffwechsel bekannten 
Daten im 9. Band dennoch zusammengefal3t dargestellt 
werden und dem Leser ein geschlossenes Bild yon den 
z.Z.  bestehenden Vorstellungen vermit te l t  wird. Da im 
Rahmen emes so umfangre/chen Gesamtwerkes doppeite 
Darstellungen nicht zu vermeiden sind, wird versucht, sie 
in tragbarer Weise zu begrenzen. Der KompromiB geht 
dahin, dab einige Abhandlungen nur in iiberblicksmgBiger 
Form vorgelegt und die iibrigen Darstellungen ausfiihrlich 
gehalten werden ; daftir wird der Inhalt  an anderen Stellen 

des Handbuches entsprechend korreliert. In diesem Band 
werden die S-haltigen Aminosauren, die Eiweige und die 
Nucleins~iuren nicht beriicksiehtigt, da sie im 8. Band ab- 
gehandelt wurden. Die yon namhaften Autoren ver- 
faBten Monogra]phien haben im 1. Tell zum Inhal t  den 
Anteil der S-haltigen Verbindungen am Stoffwechsel 
(B~asi~), die S-Assimilation und die Physiologie essen- 
tieller Schwefelverbindungen (THomas), die sekundgren 
organischen Schwefelverbindungen (t<J.~2R), die Schwefel- 
spezialisten unter den Mikroorganismen (Scnw*RTZ) und 
den Kreislauf des Schwefels in der Natur (WzAs.IE). Etwa 
den gleichen Umfang beansprucht der 2. Tell mit  Bei- 
tr~gen fiber die Phosphors~turespeicherung (Phytine, 
Polyphosphate), Phosphatide, die Phosph0rester im 
Kohlenhydratstoffwechsel hOheret und niederer Pflanzen 
(U~BR~IT, ALBaZM), die P-haltigen Coenzyme (H.ass~, 
Mz~usE, O'B~i~a-, ALB~W~, UMBREIT), die Transphos- 
phorylierung (AxEzaoD) und die Roile tier Phosphate bet 
der Energieiibertragung (China). Das Erscheinen dieses 
Bandes mit  einem Inhalt  yon universeller Bedeutung 
wird auch yon der angewandten Wissenschaft besonders 
im Hinblick auf die Schlfisselfunktionen der diskutierten 
Verbindungen auBerordentlich begrfiBt werden. 

Ramshorn, Gatersleben. 

HEATH, SPENCER: Gitadel, Market and Altar-Emerging 8ociety. 
Baltimore, MD. Science of Society Fd., 1957. 259 S., 
4 Abb., 1 Tab. Geb. $ 6,-- .  

Ein offenbar sehr vielseitiger Autor, der u .a .  Drei- 
viertel aller Flagzeugpropeller flit die USA im ersten 
Weltkriege herskellte, spiiter abet ein bekannter Fach- 
mann tin Gartenbau wurde, nntersucht die menschliche 
Gesellschaft. Seine Gesichtspunkte sind die des For- 
schungs- und Entwicklungsingenieurs einerseits und des 
Biologen andererseits. Neu gegenfiber herkgmmlichen 
Svstemen der Soziologie ist offenbar, dab quanti tat ive 
B%trachtungen fiber den ,,EnergieflufY' innerhalb einer 
Population versucht werden. Sie sind sehr allgemein 
gehalten und scheinen in mehr natarphilosophisch als 
empirisch begriindeten Gleichsetzungen zu enden. 
Menschliche Gemeinschaften sind ffir den Verfasser soziale 
Organismen, deren grof3e Organsysteme ,,coercion, co- 
operation und consecretion" vollftihren, symbolisiert in 
den Titelworten Zitadelle, Markt und Altar. Diese Funk- 
tionen sollen mit  dem korrespondieren, was man bet ein- 
facher strukturierten Organismen Masse (Substanz), Be- 
wegung (Kraft) und Zeit (Dauer) nenne. Von diesen Ge- 
sichtspunkten aus analysiert der Verfasser Zust~inde im 
alien Mexico, im alien Japan und im angels~chsischen 
England und macht  Vorsehlige ftir die Neugestaltung des 
sozialen Lebens. Einige Schemata erl~iutern seine Ge- 
dankeng~nge. Sie muten reichlich spekulativ an. Ob- 
wohl dem Buche ein Katalog yon 54 Begriffen beigegeben 
ist (z. B. ,,Civilisation = the functioning of the social 
organisation"), gesteht der Referent, daf3 er das Originelle, 
alas HE~aTK ZU einer neuen Soziologie beitragen m6chte, 
nicht recht herauszulesen vermoehte. Deutliche Be- 
ziehungen zu dem groBen Wissensschatz, der aus dem 
Bereiche der menschlichen Biologie vorliegt, lassen sich 
kaum auffinden. Das Buch verzichtet ausdrficklich auf 
eine Bibliographie, denn ,,fiir originelle Entdeckungen 
sind eben keine Vorli~ufer bekannt" [ H. Grimm, Berlin. 


