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Im letzten jahrzehnt sind in Europa besonders 
groBe Anstrengungen zur Ausdehnung des Mais- 
anbaues gemacht worden, weil diese Fruchtart hohe 
FKichen- und N~hrstoffertrfige bringt und gteich- 
zeitig den gr613tm6glichen Einsatz der modernen 
Technik erlaubt. Das Vordringen des Maises nach 
Norden in Gebiete mit ungtinstigeren Klimaverhiilt- 
nissen verschob j edoch die Nutzungsrichtung vom 
K6rnermais mehr zum Silomais. 

Dies gilt auch ffir den deutschen Raum, so dab 
die Pflanzenztichtung in der DDR vor der Aufgabe 
steht, vor allem Silomaishybriden zu schaffen, die 
in den Anbauzonen II und III  (nach SI~ECHT; zitiert 
MaIss und E~aEL 1959) in Zweitfrucht- und in den 
Zonen I und IV in Hauptfruchtstellung bet einer 
Ernte Ende September sicher hohe Ertr~ige bringen, 
wobei die Milch-Wachsreife der Kolben auf jeden 
Fall erreicht werden muB. Das ist aber nur m6glich, 
wenn diese Ztichtungen fiber ein gutes Anpassungs- 
vermSgen an unsere Klimabedingungen mit ihrem 
schwankenden Witterungsverlauf verftigen. Wetter- 
bin miissen sic auch im Hinblick auf ihre Qualit~t 
als G~trfutter mehr als 4o% des Gesamt-Trocken- 
ubstanzertrages an Kolben bringen. 

Um diese Zuchtziele zu erreichen, mul3 in der 
Setektion neben der Beachtung verschiedener physio- 
logischer Eigenschaften besonderer Wert auf die 
qualit~itsbestimmenden Faktoren gelegt werden. 
Dabei gilt es, das in der Hybridmaisztichtung relativ 
leicht zu schaffende umfangreiche Material mit 
mSglichst geringem Aufwand zu untersuchen. Das 
trifft vor allem ftir die Trockensubstanzbestimmun- 
gen und die chemischen Analysen zu. Die exakte 
quantitative Bestimmung der wertgebenden Inhalts- 
stoffe ist jedoch an sehr aufwendige chemische 
Untersuchungen gebunden, so dab dieser Weg far 
die Ztichtung praktisch nicht gangbar ist, worauf 
auch schon yon SCI~XELn (1954) hingewiesen wurde. 

Es interessiert deshalb zun~ichst die Frage, welche 
physiologischen und rnorphologischen l~{erkmale des 
Silomaises seine Qualit~ttseigenschaften bestimmen. 
Umfangreiche Untersuchungen darfiber wurden be- 
reits yon NE~I~ISrG und LAUBE (1959) im Rahmen 
ihrer Arbeiten fiber die Silierf~ihigkeit des Maises 
durchgeftihrt. Aus der Verteilung der ffir die G~ir- 
futterbereitung wichtigen Kohlehydrate in den ein- 
zelnen Pflanzenteilen kommen sic zu dem SchluB, 
dab der Kolben mit seinem hohen St~rke- und nied- 
rigen Zuckergehalt in der Milch-Wachsreife gute 
Voraussetzungen far das Gelingen der Silage bietet. 

Der Ziichter, 3L Band 

Gleichzeitig beeinfluBt er durch seinen niedrigen 
Rohfasergehalt den Futterwert des G/irfutters gtin- 
stig. Dabei sollte aber beriicksichtigt werden, dab 
e in  hoher Blattanteil einen hohen Karotingehalt 
bedingt (DANILEI~-KO 1957; FOCKZ, FRANZKE und 
WlNKEL 1961 ). 

Urn weitere Aufschltisse fiber die Stoffproduktion 
und die Verteilung der N~thrstoffe in den einzelnen 
Pflanzenorganen des Maises au erhalten, ft~hrten wir 
Saatzeitenversuche durch. Des weiteren Hiuft gegen- 
wgrtig in Gemeinschaft mit dem Institut fur Pflan- 
zenzfichtung in GroB-Ltisewitz ein Versuch, in dem 
diese Fragen vor allem in Abh/ingigkeit yon den 
Umwelteinfliissen mehrerer Anbauorte geprtift wer- 
den. 

Die Beantwortung der Frage ether Anbauwiirdig- 
keit verschiedener Maissorten und -hybriden gestaltet 
sich aber insofern immer wieder schwierig, als unter 
unseren klimatischen Bedingungen schon eine genaue 
Angabe der Vegetationsdauer, wie es z.B. in den 
USA mSglich ist, nicht erfolgen kann (G:RAEBER 
1957 a.) Es ist deshalb nur eine Einteilung in Reife- 
gruppen mSglich, zu deren Charakterisierung aus 
oben erw~ihntem Grunde yon verschiedenen Seiten 
(BucHINGER 1956, WlI~KEI. 1960 ) die Einftihrung 
biologischer Standards empfohlen wurde. Bet der 
Durchftihrung der erforderlichen umfangreichen Prii. 
fungen ist die Problematik des Schnittzeitpunktes 
yon grol3er Bedeutung. Von SCH~ELL (1956), 
GRAEBER (1957 b) sowie GORLtTZ und SPECHT (1959) 
sind deshalb VorschHige zur Vereinfachung des 
Prtifungswesens und zur Sicherung der Ergebnisse 
dieser Prtifungen unterbreitet worden. 

Auf Grund der Mitteilungen von SCHNELL (1954) 
und v. ROSEZVSTIEI. (1959) erschien es uns aussichts- 
reich, eine einfache Selektionsmethode zu linden, die 
besonders far die Ztichtung yon Silomais unter 
unseren Verh~iltnissen empfohien werden kann. Es 
interessierte uns zun~ichst die Frage, was der Ztichter 
erfaBt, wenn er neben den ~iblichen Ertragsfeststel- 
lungen noch den Gehalt an Trockensubstanz im 
Lieschkolben und der Blatt-Stengelmasse sowie den 
Kotbenanteii ermittelt. Daraus ergab sich als weitere 
Fragestellung, ob durch eine Trockensubstanzbe- 
stimmung im Kolben auf den Trockensubstanzgehalt 
der Gesamtpflanze geschlossen werden kann. 

Zur Kl~irung dieser Fragen werteten wir 2 Saat- 
zeitenversuche und die offiziellen Haupt-, Vor-, 
Stamm- und Sonderpriifungen der Jahre 1957--6o 
in Bernburg aus. 

t4 
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1. M e t h o d e n  
a) A l lgemeine  A n g a b e n  fiber den Versuchs-  

or t  B e r n b u r g  
Bernburg liegt 8o m tiber NN auf einer geographi- 

schen Breite yon 51~ 5o' N und einer geographischen 
L~nge yon 11 ~ 44' E. Unter dem aus Schwarzerde 
bestehenden A-Horizont mit einer ~{~iehtigkeit von 
30--50 em folgt eine L6131ehmschicht yon ca. 1 m 
St~rke, die in schotterftihrende Schichten tibergeht. 
Der Grundwasserstand liegt im allgemeinen sehr tief, 
wobei Bohrungen Tiefen yon 65 m ergaben. 

b) F e l d v e r s u c h e  1 
Ftir die Untersuehungen wurden die Ergebnisse 

Bernburger Feldversuehe aus den Jahren 1957 bis 
196o herangezogen. 

Tabelle 1. Zahl der Vemuche und Versuchsglieder. 

I 1957 1958 1959 196o I insgesamt 

Versuche 1 84 3 5 13 
Versuchsglieder 24 65 94 264 

Besondere Beachtung fand ein Saatzeitenversuch, 
der 1957 und 1958 in Bernburg mit den Sorten Schin- 
delmeiser, ~ahndorfer, Astra, WIR 25, MV 5 und 
dem Bernburger Stamm P 7o2 (1957: U 32) durch- 
geftihrt wurde. Die erste Aussaat erfotgte am 
18. April, weitere 5 folgten im 14t~gigen Abstand. 
Geerntet wurde der gesamte Versuch einheitlich 
in der letzten Septemberdekade. ~957 konnten die 
letzfen zwei Saatzeiten nicht mit ausgewertet werden, 
weil die sp~iten Sorten noch keine Kotben ausgebildet 
hatten. Der Reihenabstand der Pflanzen betrug 
6o cm und der Abstand in der Reihe 3o cm. Je 
Pflanzstelle stand 1 Pflanze; der Versuch war mit 
6 Wiederholungen angelegt. 

An Nineraldtinger wurden 
6o kg N als Kalkammonsalpeter, 
54 kg P205 als Superphosphat und 
80 kg K~O als 4o%ig. Kali 

vor der Aussaat gegeben und die Pflege ortstiblich 
durchgeftihrt. 

Aul3erdem wurden die Ergebnisse der offiziellen 
Stamm-, Vor-, Haupt- und Sonderprtifungen der 
Jahre 1958 bis 196o in die Auswertungen mit einbe- 
zogen. Die Aussaat dieser Versuche erfolgte bei 
Hauptfruchtstellung immer in der letzten April- 
dekade, in Zweitfruchtstellung in der letzten Mai- 
dekade bei vierfaeher Wiederholung. Geerntet wurde 
im Gegensatz zum Saatzeitenversuch jede Variante 
m6glichst im Stadium der Nilch-Wachsreife. Dieser 
Reifezustand war 1957 und 1958 in der 2. und 3. Sep- 
temberdekade, ~959 in der letzten Augustdekade 
und 196o in Hauptfruchtstellung in der ersten Monats- 
Mlfte September erreicht. In Zweitfruchtstellung 
erfolgte die Ernte am lO. Oktober, wobei nur die 
Sorten und St~tmme der mittelfrtihen und sp~tten 
mittelfrtihen Reifegruppe das Stadium der ~[ilch- 
Wachsreife erreicht hatten. Der Pflanzenabstand 
betrug 1958: 6o• cm mit einer Pflanze, 1959 
und 196o: 62,5 • 62,5 cm mit drei Pflanzen im Nest. 
Dtingung und Pflege waren wie bei den Saatzeiten- 
versuchen. 

Der Zentralstelle fiir Sortenwesen sowie Herrn Dr. 
RAaALLER und seinen Mitarbeitern m~Schten wir auch an 
dieser Stelle ffir die Oberlassung der Ergebnisse danken. 

c) W i t t e r u n g  
Die Niedersehlagsmenge lag in den Vegetations- 

monaten April--September der Versuchsjahre 1957 
und 1958 fiber sowie 1959 und 196o unter dem lang- 
j~ihrigen Mittel yon 296,5 mm und zwar 

1957 + 45,2mm 1959 --67,2 mm 
1958 + 9,1 mm 196o --26,o ram. 

Allerdings verteilten sich die Niederschl~tge 1958 
und 196o gleichm~Biger iiber die Sommermonate 
als in den beiden anderen Versuchsjahren, wobei der 
Sommer 1959 besonders extrem war. W~ihrend die 
Monate Juli und September auBerordentlich troekne, 
warme Witterung brachten, fielen im August 1959 
innerhalb von 3 Tagen insgesamt 11o,8 mm Regen. 

Insgesamt gesehen sind die Hauptvegetations- 
perioden 1957 und 1958 als feucht und kiihl anzu- 
sprechen. Eine ktihle, regnerische Witterung herrschte 
ebenfalls im Juli und August 196o, ohne dab e s  
jedoch zu hohen Niederschlagsmengen kam. 1959 
lagen die mittleren Tagestemperaturen der Monate 
April--September durchschnittlich 1,7Q C tiber dem 
langj~thrigen Mittel, wobei die Nfonate Juli und 
August mit q-3,4 ~ C bzw. 2,4 e C herausragten. In 
diesem Jahr kam es auch zu Trockenschaden in den 
Best~nden. Die Witterung wirkte sich besonders 
auf die ~Iaisentwicklung aus und bestimmte im 
wesentlichen die Erntetermine. 

d) P r o b e n a h m e  und  chemische  Ana ly se  
Die Entnahme einer repr/isentativen Untersu- 

chungsprobe zur chemischen Analyse ist beim ~ais 
besonders schwierig. Daftir sind die Gr6fie der 
Einzelpflanze, die Unausgeglichenheit der Pflanzen 
innerhalb einer Sorte und die ungleichm~igige Ver- 
teilung der Inhaltsstoffe in den einzelnen Pflanzen- 
organen verantwortlich zu machen. Zur Verminde- 
rung der bestehenden Fehlerm6glichkeiten erfolgte 
deshalb bereits auf dem Feld eine getrennte Ernte 
nach Kolben einschlieBlich Lieschen (Lieschkolben) 
und Blatt-Stengelmasse. Dadurch ist gleichzeitig 
eine bessere Bewertung des Maises m6glich (KA~LAg 
1929). 

Unmittelbar nach der Trennung in die beiden 
Fraktionen und nach der Ertragsfeststellung wurden 
auf dem Feld aus jeder Wiederholung 3 kg entnom- 
men und zu einer Sammelprobe vereinigt. Diese 
Mischprobe wurde im Speicher geh~ickselt und daraus 
je 2 Untersuchungsproben entsprechend einem kg 
Frisehgewicht entnommen, d.h.  der Wasserverlust 
zwischen der Probenahme auf dem Feld und dem 
H~ickseln der Probe im Speicher wurde berticksichtigt. 
Die Trocknung erfolgte bei 6o ~ C unter Luftumwgt- 
zung. Abweichend davon wurden beim Saatzeiten- 
versuch aus jeweils 3 Wiederholungen Durchschnitts- 
proben getrennt nach Blatt-Stengelmasse und Liescti- 
kolben gezogen und getrocknet. 

Die erhaltene lufttrockene Probe wurde nach der 
Gewichtsfeststellung rein gemahlen und der Weender 
Futtermittelanalyse unterzogen. Die Bestimmung 
des St~irkegehaltes der Lieschkolben nahmen wir 
polarimetrisch nach EWERT vor. 

e) M e t h o d i k  der V e r r e c h n u n g  
Die Berechnung und Signifikanzprtifung der Korre- 

tations- und Regressionskoeffizienten erfoIgte nach 
den bei MUDRA (1958) angegebenen Formeln. 
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2. Ergebnisse 
Auf die Bedeu~ung des Gehaltes an Trockensub- 

stanz als Wertma.13stab fiir die Beurteilung des Silo- 
maises ist im Hinblick auf seine Silierf~ihigkeit 
bereits yon verschiedenen Seiten (BLATTS~A~N 1957, 
LODDECKE 1958, NEHRING U. LAUBE ]959) hinge- 
wiesen worden, wobei G6RLITZ und SPECHT (1959) 
betonen, dab die Anderungen im Gesamttrocken- 
substanzgehalt der Pflanzen wesentlich dureh den 
Trockensubstanzgehalt der Kolben und durch den 
Kolbenanteil beslLimmt werden. Die gr0Be Bedeu- 
tung der Trockensubstanzbildung im Kolben far die 
Beurteilung der Qualit~t der Gesamtpflanze wird 
auch yon SCttNELL (1956) in seinem Vorschlag eines 
Friihreifeindexes berticksichtigt, den er zu einem 
Teil aus der Vegetationsdauer yon der Saat bis zu 
5o% Rispenschieben und zu drei Teilen aus dem 
Merkmal ,,prozentualer Trockensubstanzgehalt der 
Kolbenmasse" bildet. 

Uns kam es nun darauf an, anhand des in Bernburg 
reichlich vorliegenden Versuchsmaterials die Be- 
ziehungen zu finden zwischen dem Trockensubstanz- 
gehalt im Lieschkolben und dem Troekensubstanz- 
gehalt der Gesamtpflanze sowie ihrem Gehalt an 
Rohprotein, Fett, Rohfaser und anderen Inhaltsstof- 
fen. Fiir diese Untersuchungen zogen wir den Saat- 
zeitenversuch ~958 heran, der uns den Mais in ver- 
schiedenen Entwicklungsstadien lieferte. In der 
frtihen bis mittelfriihen Reifegruppe (Schindelmeiser, 
Mahndorfer, Astra) befanden sich die Sorten zur 
Zeit der Ernte in der Griin- bis K6rnerreife, w~ihrend 
die mittelsp~ite his sprite Reifegruppe (WIR 25, 
P 7o2, MV 5) in der letzten Aussaat noch keinen 
Kolben angelegt und in der ersten Aussaat die Wachs- 
reife erreicht hatte. Die Einbeziehung noch sp~iterer 
Typen in diesen Versuch hielten wir ftir nicht zweck- 
m~iBig, da diese als Sitomais unter unseren klimati- 
schen Bedingungen keine Bedeutung erlangen k/Snnen. 

Eine Betrachtung der Trockensubstanzbildung in 
dem untersuchten Entwicklungsabschnitt der Mais- 
pflanze zeigt deutlich, dab der Trockensubstanzgehalt 
des Lieschkolbens wesentlich schneller zunimmt als 
die Trockensubstanz in der Blatt- und Stengelmasse. 
Seine Entwicklung wird also bestimmend ftir die 
Trockensubstanzbildung der Gesamtpflanze. W~ih- 
rend der Ausbildung des Kolbens vermehrt sich in 
der Naispflanze der Anteil an den Inhaltsstoffen 
Fett und NFE, wfi.hrend sich der prozentuale Gehalt 
an Rohprotein, Rohfaser und 5{ineralstoffen ver- 
mindert. In Abh~ingigkeit yon ihrer Entwicktung 
bzw. yon der Trockensubstanzbildung ergeben sich 
dabei zwischen den Reifegruppen die gr6Bten Unter- 
schiede in ihrem Anteil an Lieschkolben. Er liegt 
bei den sp~itreifen Typen im Durchsehnitt um 8% 
niedriger, was sicih vor allem in einer Erh6hung 
des Rohfasergehaltes der Gesamtpflanze bemerkbar 
macht. Im allgemeinen sind jedoch die Unterschiede 
im N~ihrstoffgehalt in Abhangigkeit yon der Ent- 
wicklung gr6Ber als in Abh~tngigkeit von den Sorten. 

Aus der Tab. 2 wird ersichtlich, dab zwischen 
dem Trockensubstanzgehalt des Lieschkolbens und 
seinem Gehalt an Nfihrstoffen in allen F~illen signifi- 
kante Korrelationen bestehen. 

Relativ schwache Korrelationen ergeben sich aller- 
dings zu dem Gehalt an Rohprotein und Mineral- 
stoffen, hn ersteren Fall ist dies darauf zurtiekzu- 

Tabelle 2. Beziehunge~ zwischen dem Trocken- 
substanzgehcdt des Lieschkolbem und sei~eem 

Gehalt an Niihrstoffen 
(Kormlatio~ze~ und Regressionen, n = 36). 

N~hrstoff 

Rohfaser 
Rohprotein 
Fett 
Mineralstoffe 
NFE 
StS~rke 

r 

--0,94 
--0,64 
+0,96 
--o,77 
+0,92 
+o,93 

- - O , 3 1  
- - O , O  5 
+0,06 
--0,0~ 
+o,34 
+ 1,o9 

AiIe Werte bei eiller Oberschreitungswahrscheinlichkeit yon 
p = o,1% signifikant 

fiihren, dab die Abnahme des Rohproteingehaltes 
mit zunehmender Reife geringer wird, was besonders 
bei den k6rnerreifen Sorten der friihen bis mittel- 
friihen Reifegruppe in Erscheinung tritt. Diese 
Reifestadien kommen abet als Silomais nicht in 
Betracht. Der Mineralstoffgehalt des Lieschkolbens 
dagegen schwankt zwischen der Diinnmilch- und 
K6rnerreife zwischen 3,5 und 2,2%, ohne dab sich 
eine Tendenz beztiglich der Reifegruppe feststellen 
l~il3t. Im Gegensatz dazu erniedrigt sich aber der 
Rohproteingehalt der Blatt-Stengelmasse mit zu- 
nehmender Reife unver~indert stark, so dab bei der 
Prtifung der Beziehungen zwischen dem Trocken- 
substanzgehalt des Lieschkolbens und dem N~ihrstoff- 
gehalt der Gesamtpflanze eine st~trkere Korrelation 
erhalten wird (Tab. 3). Dasselbe gilt in gleichem 
1KaBe von den Mineralstoffen. Umgekehrt tritt eine 
Verminderung der Korrelation zum Fete- und Roh- 
fasergehalt ein, weil hier die Blatt-Stengelmasse mit 
ihrem nicht charakteristischen Fettgehalt und ihrem 
wesentlich h6heren RohfasergehaIt zur Geltung 
kommt. 

Tabelle 3. Beziehungen zwischen dem Trockensubstanx- 
gehalt des Lieschholbens und dem N~ihrslo/[- sow@ Trocken- 
s~bstanzgehalt tier Gesamtpflanze (Korrelationen und 

Regressionen, n = 36). 

Nfihrstoff r b 

Rohfaser 
Rohprotein 
Fett 
Mineralstoffe 
NFE 
Trockensubstanzgehalt 

- - 0 , 9 0  
- - 0 , 8 0  
+ o ,9  ~ 
- - 0 , 8 9  
+o,93 
+0,98 

- - 0 , 2 2  
--O~O 7 
+0,03 
- - 0 , 0 6  

+o,34 
+o,67 

Alle Werte bei einer Obersclareltungswahrsclaeinlichkeit von p = o, 1% signifikant 

Diese Tabelle zeigt auch eine sehr starke Korrela- 
tion zwischen dem Trockensubstanzgehalt des Liesch- 
kolbens und dem Trockensubstanzgehalt der Gesamt- 
masse, wobei sich keinerlei Sortenunterschiede be- 
merkbar machen, wie aus der Darstellung der Regres- 
sion (Abb. 1) ersichtlich wird. 

Aus den Regressionsgeraden {Abb. 2, 3 und 4) 
wird die schon erw/ihnte Tatsache deutlieh, dal3 die 
friihreifen Typen in Abht[ngigkeit yon der Entwiek- 
lung einen etwas h6heren Rohproteingehalt und einen 
etwas niedrigeren Rohfasergehalt als die sp/iter 
reifenden Sorten besitzen. ]Es macht sich hier der 
]Einflul3 des Lieschkolbens bemerkbar, der gegeniiber 
der Blatt-Stengelmasse mehr Rohprotein und weniger 
Rohfaser enth~ilt. Diese Unterschiede wirken sich 
aber nicht auf die N-freien Extraktstoffe aus. 

Schliel31ich ist in Tab. 4 noch der Einflul3 des Kol- 
benanteils auf den N~ihrstoffgehalt der ~aispflanze 

1 4 "  
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dargestellt. Tab. 5 zeigt die Beziehung der Gesamt- 
trockensubstanz zn den Inhaitsstoffen in der Gesamt- 
pflanze. Es ergeben sich auch hier in alien F/illen 
signifikante Korrelationen und Regressionen, wobei 

e0 I 
v =0,,98 

y = - $ i l +  f / e ~  

80 

a / /o 

o oeekindelme/seP 
Mehndo:feP 

o Asfee 

�9 P70g 
�9 WIRe5 
�9 MV~ 

bei der Priifung anderer Versuche auf die aufwendige 
N~thrstoffuntersuehung und ermittelten nur  den 
Zusammenhang zwischen dem Troekensubstanzgehait  
des Lieschkolbens und der Gesamtpflanze. 

In Tab. 6 sind die Ergebnisse yon ' 3  Versuchen aus 
den Jahren ~957--~96o zusammengestellt. Sie zeigen 
in alien Fallen gute Korrelationen, die anch meist 

Tabelle 6. Beziehungen zwischen dem Trockensubstanzgehalt des Liesch- 
kolbens und dem Trockensubsta, nzgehalt der Gesamtp/lanze 

( Regressionen und Korrelationen ]. 

Versur Jahr  

i Saatzeitenversuch 
2 Saatzeitenversuch 
3 Hauptpriifung 
4 Sonderprfifung 
5 Vor- u. Stammpriifung 
6 Haupt- u. Sonderprfifung 
7 Stammprtifung 
8 Vorprtifung 
9 Hauptpriilung 1. Aussaat 

*o Hauptpriifung 2. Aussaat 
11 Sonderpriiiung 
12 Vorprtifung 
13 Stammpriifung 

~0 80 ~0 qO 
% Yn S. &sarrrtpflanze 

Abb. x. Korrelation zwischen der Trockensubstaaz in der 
gesamten Pflanze und im Kolben (Saatzeitenversuch 1958 ). 

die Korrelationen i m  allgemeinen etwas sehw~icher 
sind, ais wenn der Trockensubstanzgehalt  des 
Lieschkolbens (Tab. 3) als Bezugsgr6Be verwendet 
wird. 

Tabelle 4. Beziehungen zwischen dem 
Kolbenanteil (bezogen au/ Trockensub- 
stanz) und dem Niihrstoffgehalt tier Ge- 

sctmtp/la~ze. (Korrelationen z~nd 
Regressionen, n = 36). 

N~thrstoff 

tZohfaser 
Rohprotein 
1%tt 
Mineralstofle 
NFE 

r b 

--o,91 --0,27 
--0,70 --0,07 
+0,87 +0,04 
--0,93 --0,08 
+0,88 +0,38 

MleWerte bei einer ~berschreitungswahrseheinlich- 
keit yon p = o,*% signifikant 

Tabelle 5- Beziehungen zwisc}~en dem 
Tvockensubstanzgehalt der Gesamt- 
p/ lame und ihrem NShrsto//gehalt 
(Korrelationen und Regressionen, 

n = 36). 

Nfihrstoff r b 

Rohfaser --0,85 --0,3 
Rohprotein --0,78 --% l o  
Fe• +0,86 +0,05 
Mineralstoffe --0,82 --0,09 
NFE +0,88 +0,47 

Alle Werte bei einer ~berschreitungswahrsehein- 
lichkeit yon p = o,x% sigr*iiikaIxt 

Da wit einerseits in {)bereinstimmung mit anderen 
Autoren (GRA~BE~ ~957 b, V. ROSE?CSTIEL ~959) 
im Niihrstoffgehalt geringere Sortenunterschiede und 
zum anderen einen starken Einflug der Trocken- 
substanzentwicklung des Lieschkolbens auf die 
Gesamtpflanze feststellen konnten, verzichteten wir 

1957 
1958 
1958 
~958 
1958 
1959 
1959 
1959 
196o 
196o 
296o 
196o 
~96o 

11 r 

24 0,96 
36 0,98 
287 ~ 

0 , 7 0  
lO 0,84 
2 4  O,91 
33 0,82 

0,89 
2 2  O , 8 1  
22 0,96 
11 o,77 
2 0  0 , 8 9  
19 0,78 

Signi- 
fikanz 

+ + +  
+ + +  

-t- 
+ + +  

+ +  
+ + +  
+ + +  

+ +  
+ + +  
+ + +  

+ +  
+ + +  
+ + +  

O , 4 1  
o,67 
0,46 
0,38 
0,35 
0 , 6 0  
0,61 
0 , 4 2  
o,49 
o , 4 0  
0 , 6 0  
0 , 5 0  
o,66 

Signi- 
fikanz 

+ + +  
+ + +  

+ 
+ + +  

+ +  
+ + +  
+ + q -  

+ +  
+ + +  
+ + +  

+ +  
+ + +  
+ + +  

hock signifikant sind. Die besonders giinstigen 
Korrelationskoeffizienten in den beiden Saatzeit- 
versuchen h/ingen m6glicherweise mit der ver- 
besserten Probenahme zusammen. In der Gr6ge des 
Regressionskoeffizienten machen sich j edoch Schwan- 
kungen yon o ,35 - -o ,67  bemerkbar, die sich nicht 
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Abb. 2. Korrelation Tr. S. im Kolben zu Rohprotein in tier Gesamtpil.anze 
(Saatzeitenversnch 1958 ). 
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nur auf die Versuchsj ahre, sondern auch die einzelnen 
Versuehe selbst erstrecken. Aus ihnen ergibt sich 
die zwingende Notwendigkeit zur Anwendung biolo- 
gischer Standards, wenn Fehlschltisse vermieden 
werden sollen. 

Diskuss ion 
In der Pflanzenziichtung liegt immer das Bestreben 

vor, mit m6glichst wenig Aufwand ein grol3es Zucht- 
material erfolgreich zu prtifen. Die Sehaffung dieses 
Ausgangsmaterials ist bei der Ztichtung yon Mais- 
hybriden verh~ltnism~iBig einfach, da die Best~ubung 
ziemlich leicht zu lenken ist. Ohne groBe Mtihe k6n- 
nen auf relativ wenigen Isolierstellen zahlreiche Kom- 
binationen erstellt werden, die auf hohe Ertrags- und 
Qualit~itsleistungen auszulesen sin& Letztere k6nnen 
aber bei der Vorselektion nur dann berticksichtigt 
werden, wenn die Bestimmung der Qualit~t mit einem 
geringen Aufwand an Zeit und Material durchgeftihrt 
werden kann. Dies ist m6glich, wenn dem Ztichter 
die qualit~itsbestimmenden Faktoren bekannt sind 
und wenn sich diese in bestimmten morphologischen 
nnd physioIogisehen Merkmalen der Pflanze ~uBern. 
Dabei kommt es auch in der Maisziichtung neben 
einer zweckm~il3igen Prfifmethode vor allem auf das 
riehtige Selektionsprinzip an. 

Nachdem bereits OBERDO~ und MOLI-ER (1957) 
sowie GORLITZ und SPxCl~T (~959) die Korrelationen 
zwischen verschiedenen physiologischen und mor- 
phologischen Merkmalen und dem Trockensubstanz- 
ertrag bzw. der Reifegruppe aufgezeigt haben, er- 
mittelten wir die Beziehungen zu den Inhaltsstoffen. 

Die angeftihrten Ergebnisse lassen sehr deutlich 
werden, dab die Qualit~ttseigenschaften beim Mais 
weniger yon der Sorte als vielmehr yon dem erreich- 
ten Reifegrad bestimmt werden. Zumgleichen Er- 
gebnis kommt SCI~ELL (1954) bei der Auswertung 
eigener und d~inischer Versuche (FAO-Berichte 1951 
bis 1953) ftir den Rohprotein- und Rohfasergehalt. 
Nach seiner Ansicht kommen in den h6heren Prozent- 
zahlen ftir den EiweiBgehalt und den Gesamt-Roh- 
fasergehalt der spfiten Soften weniger echte Sorten- 
differenzen als vMmehr die unterschiedlichen Reife- 
stadien beim Schnitt zum Ausdruck. Auch GRAEBER 
(1957 b) erwartet beztiglich dieser beiden N/ihrstoffe 
yon der chemisehen Untersuchung keine so wert- 
vollen Ergebnisse, dab der dafiir notwendige Kosten- 
aufwand gerechtfertigt wtirde. SchlieBlich ist ROSEN- 
STIEL (1959) offensichtlich auch yon solchen Erw~i- 
gungen ausgegangen, als er die Angaben yon MORRI- 
SON (1954) iiber die Inhaltswerte der Maispflanze in 
verschiedenen Entwicklungsstadien graphisch aus- 
wertete. Aus dem Kurvenverlauf berechnete er eine 
neue Tabelle, die den Zusammenhang zwischen dem 
Trockensubstanzgehalt der Gesamtgriinmasse und 
ihrem prozentualen Anteil an Rohprotein, Rohfaser, 
Fett und stickstofffreien Extraktstoffen angibt. Die 
so erhaltenen Werte befanden sich in guter 13berein- 
stimmung mit seinen eigenen Untersuchungen nach 
der Weender Futtermittelanalyse. Ob diese weit- 
gehende Verallgemeinerung allerdings zul/issig ist, 
scheint uns aus mehreren Griinden fraglich. Die in 
Tabelle 6 angegebenen Regressionskoeffizienten ftir 
die Beziehung des Troekensubstanzgehaltes des 
Lieschkolbens zur Gesamttrockensubstanz lassen be- 
reits gr6Bere Unterschiede erkennen, die dureh Bo- 

denunterschiede und die Witterungsbedingungen der 
einzelnen Versuchsjahre begrtindet sind. Weiterhin 
bedarf es nach unserer Meinung noch weiterer Unter- 
suchungen, ob die erhaltenen Ergebnisse auch ftir 
extreme Maisformen best/itigt werden k6nnen. Aus 
den USA (RuDoRF 1949) ist bekannt, da13 die ztich- 
terischen Arbeiten an Mais zu Kornformen geftihrt 
haben, die maximal 18--2o% Rohprotein bzw. 
12--14% Fett enthalten. Dies kommt nat/irlich einer 
bedeutenden Qualit~itsverbesserung des Kolbens 
gleich. Inwieweit diese Formen allerdings einmal ge- 
rade ftir den Silomaisanbau Bedentung erlangen wer- 
den,.ist eine zweite Frage, da diese erheblichen Ver- 
besserungen des N~ihrstoffgehaltes mit Ertragsmin- 
derungen verbunden sind (Sct~NEIDER 1955). Augen- 
blicklich prtifen wir Gattungsbastarde zwischen 
Euchlaena mexicana und Zea e4ays sowie verschiedene 
Hybriden aus extremen Kombinationen zwischen 
Hart- und Zahnmais einerseits sowie Zuckermais 
andererseits in dieser Richtung. 

Unsere in Tab. 4 dargestellten Ergebnisse ~iber die 
Beziehungen zwischen dem Anteil des Lieschkolbens 
an der Trockenmasse und ihren N~ihrstoffgehalt be- 
stiitigen die Feststellung verschiedener Autoren, wo- 
naeh der Kolben einen entscheidenden Einflul3 auf 
die Qualit~it der Maispflanze ausiibt. Sie zeigen dar- 
~iber hinaus abet (Tab. 2) deutlich, dab eine noch 
st~rkere Korrelation zwisehen dem Trockensubstanz- 
gehalt des Lieschkolbens und dem N~ihrstoffgehalt 
der Gesamtpflanze besteht. Auf Grund dieser ein- 
deutigen Beziehungen halten wit eine Bestimmung 
des Troekensubstanzgehaltes der Lieschkolben ftir 
ausreichend, um eine Beurteilung unserer Zucht- 
st~mme hinsichtlich ihrer Qualit~it vorzunehmen. 
Versuchstechnisch bringt diese einfache Bewertungs- 
methode groBe Vorteile mit sich. Durcb den Wegfall 
der Trockensubstanzbestimmung in der Blatt- und 
Stengelmasse wird nicht nut der Arbeitsaufwand be- 
tr/ichtlich verringert, sondern es wird gleichzeitig 
auch eine Verminderung des Versuchsfehlers erreieht. 
Die Entnahme einer repr~isentativen Untersuchungs- 
probe kann n~mlich bei den Lieschkolben wesentlich 
einfacher und exakter vorgenommen werden. 

Die weiterhin in Tab. 6 dargestellten starken Korre- 
lationen zwischen dem Trockensubstanzgehalt im 
Lieschkolben und dem Trockensubstanzgehalt der 
Gesamtpflanze gestatten, letzteren zu berechnen und 
damit den Lieschkolbenanteil an der Trockenmasse 
zu ermitteln. Damit kann auch einer Forderung yon 
G/SRLITZ und SPECHT (1959) entsproehen werden, die 
Berechnung des Kolbenanteils nicht in der Griin- 
masse, sondern besser in der Trockenmasse vorzu- 
nehmen. Dies ist aber nur dann zul~ssig, wenn die 
Regressionskoeffizienten fiir jeden Versuch tiber bio- 
logische Standards bestimmt werden. 

Wie bereits einleitend erw~ihnt wurde, ist aber neben 
einem hohen Kolbenanteil ein gutes Anpassungsver- 
m6gen der Zuchtst~imme an unsere Witterungsver- 
Mltnisse erforderlich, darnit die Milch-Wachsreife im 
September erreicht wird. Deshalb muB in der Mais- 
ztichtung unter unseren Bedingungen neben einem 
hohen Kolbenanteil vor allem die Jugendentwicklung 
und die Vegetationsdauer mit berticksichtigt werden. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen in 
erster Linie der Vereinfaehnng und Verbesserung der 
Selektion dienen. Sie sollen aber auf keinen Fall die 
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chemische Analyse ersetzen. Die aufwendigen Quali- 
t~itsuntersuchungen sollten nur noch an solchen 
St~mmen erfolgen, die bei m6gtichst kurzer Vegeta- 
tionsdauer einen hohen Gesarntertrag mit hohem 
Kolbenanteil und hohem Trockensubstanzgehalt im 
Kolben bringen, um die Zfichtung ertragreicher Hy- 
briden mit hohem N~ihrstoffgehalt zu ermSgliehen. 
Darfiber hinaus kann sie aber such zur Analyse der 
biologisehen Standards herangezogen werden, wo- 
durch eine ScMtzung des N~hrstoffertrages der 
Zuehtst~imme erfolgen kann. Dies setzt aber voraus, 
dab sich die Standardhybriden gleichm~gig fiber die 
Reifestadien der auszulesenden Silomaiskreuzungen 
verteilen. Dabei muB sich zur Zeit der Ernte der 
sp~teste Standard mindestens in der Diinnmilchreiie 
und der frfiheste Standard h6chstens in der Wachs- 
reife befinden. 

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

~. Zur Vereinfaehung und Verbesserung der Selek- 
tioi~smethode in der Maisztichtung wurden ~3 Ver- 
suche der Jahre 1957--196o mit 264 Versuchsgliedern 
ausgewertet. 

2. Es ergaben sich hochsignifikante Korrelationen 
und Regressionen ffir die Merkmale 

a) Trockensubstanzgehalt des Lieschkolbens - -  
N~ihrstoffgehalt des Lieschkolbens (Tab. 2), 

b) Trockensubstanzgehalt des Lieschkolbens - -  
N~hrstoffgehalt der Gesamtpflanze (Tab. 3), 

c) Trockensubstanzgehalt des Liesehkolbens - -  
Trockensubstanzgehalt der Gesamtpflanze (Tab. 6), 

d) Trockensubstanzgehalt der Gesamtpflanze 
- -  N~ihrstoffgehalt der Gesamtpflanze (Tab. 5), 

e) Lieschkolbenanteil - -  N~hrstoffgehalt der 
Gesamtpflanze (Tab. 4). 

3. Die Ergebnisse zeigen, dab die Qualitatseigen- 
schaften beim Mais weniger yon der Sorte, als viel- 
mehr yon dem erreichten Reifegrad bestimmt werden. 

4. Die Beurteilung der Qualit~it von Zuchtst~tmmen 
kann mit ausreiehender Sieherheit durch eine Be- 
stimmung des Troekensubstanzgehaltes der Liesch- 
kolben erfolgen. 

5. Die aussehlieBliche Trockensubstanzbestim- 
mung im Lieschkolben ist 

a) versuchstechnisch eine wesentliche Erleich- 
terung, 

b) erm6glicht eine exaktere Probenahme und 
damit eine Verminderung des Versuchsfehlers, 

c) l~13t die Berechnung des Trockensubstanz- 
gehaltes der Gesamtpflanze und des Kolbenanteils an 
der Trockenmasse zu und 

d) erm6glicht gleichzeitig Rtickschltisse auf den 
erzielten N~hrstoffertrag. 

6, Eine chemische Analyse sollte nur noch an sol- 
chen St~mmen erfolgen, die bei m6glichst kurzer Vege- 

tationsdauer einen hohen Gesamtertrag bei gfinsti- 
gem Kolbenanteil und einem hohen Trockensubstanz- 
gehalt des Kolbens bringen. 

7. Die Anwendung der berechneten Regressions- 
koeffizienten auf j eden Maisversuch ist nicht m6glich. 
Sie mfissen fiber entsprechende Standardsorten oder 
-hybriden jeweils ermittelt werden. 
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