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MCPA sowie Bescha t tung)  besprochen.  D a b e i  w i rd  
angenommen ,  dab  d ie  R e d u k t i o n  der  Win t e r f e s t i g -  
ke i t  du rch  das  Schne iden  fiber eine , ,E r sch6pfung"  
(Anregung des Regene ra t i onswachs tums )  oder  eine 
s toff l iche , ,Ve ra rmung"  infolge des Ver lus tes  der  
Ass imi l a t i onsg rund lage  u n d  der  nachfo lgenden  A t -  
mungsve r lu s t e  (Sinken des Zuckergeha l tes ,  des 
osmot i schen  W e r t e s  und  dergleichen)  v e r s t a n d e n  
werden muB. 
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Beobachtungen tiber die Stoffproduktion der Maispflanze 
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Von BORGER, HUHNKE, KOHLER, SCHWANITZ und  
v. SENOBUSCI~ (1956) s ind  Versuche e ingele i te t  worden,  
die  d ie  phys io logisehe  Po tenz  yon E inze lo rganen  de r  
K u l t u r p f l a n z e n  mehr  in d e n  Vorde rg rund  des zi ich- 
te r i schen h~teresses r t icken.  

An  rez ip roken  Kar to f fe lp f ropfungen  gewonnene  
Versuchsergebnisse  f i ihr ten  die  g e n a n n t e n  Verfasser  
zu der  Annahme ,  dab  die  Gr613e der  a s s imi la lo r i schen  
Le i s tung  we i tgehend  v o m  Sog der  Spe icherorgane  
b e s t i m m t  wird.  Die  von v. SENCBUSCH (1956) an  
Roggen e rha l t enen  Versuchsergebnisse  seheinen diese 
A r b e i t s h y p o t h e s e  zu rech t fe r t igen .  SCHWANITZ (1960) 
tr~igt als Fo lge rung  e iner  Re ihe  vor l i egender  Un te r -  
suehungsergebnisse  e rneu t  solche Oedanken  vor,  
wobei  z. B. auch  Wuchss to f fwi rkungen  Ber i icks ieh-  
t i gung  f inden.  

Die  ex t r eme  A n n a h m e ,  e inzig der  Sog der  Speicher-  
organe  sei fa r  die  ass imi la to r i sche  L e i s t u n g  v e r a n t -  
wor t l ich ,  erf~ihrt insofern eine Einengung ,  ats auf  
T o m a t e n  gepf ropf te  Kar to f fe ln  ein wel t  i ippigeres  
ober i rd isches  W a c h s t m n  entwickeIn,  wei t  besser  
bl i ihen u n d  Beeren  anse tzen ,  als auf  e igener  Un te r -  
tage s tehende  (THIJN 1954, vgl. auch  MiJNc~ 193o ). 
D a b e i  is t  n i ch t  der  Sog der  Beeren  en tsche idend ,  
sondern  der  S tau  der  Ass imi l a t e  in der  Pflanze.  Wei -  
t e rh in  1/igt sich an gene t i sch  s ter i len  oder  semifer t i len  
F o r m e n  (Ge t re idebas ta rde ,  R a p s b a s t a r d e  u. a,) 
beobach ten ,  dab  diese im Vergleich zu den fer t i len  
meis t  l~tnger gri in ble iben,  neue  Blti tenst~inde ent -  
wiekeln  bzw. sich neu bes tocken.  Es kann  da raus  
geschlossen werden,  dab  de r  ass imi la to r i sche  A p p a r a t  
we i t e r a rbe i t e t  und  Zucker  sowie 16sliche St icks tof f -  
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verbindungen anbietet, auch dann, wenn ein Sog der 
Speicherorgane nicht vorhanden ist. Die dadurch 
entstehende hohe Konzentration 16slicher Stickstoff- 
verbindungen und Kohlenhydrate wird bei dikotylen 
Pflanzen vermutlich zum Teil durch erneutes vege- 
tatives Wachstum der meristematischen Gewebe aus- 
geglichen, auch dann, wenn die reproduktive Phase 
bereits eingesetzt hat. 

Um die 13berlegungen experimentell zu unter- 
mauern, haben wir Zucker-, Stickstoff- und Amino- 
s~iurebestimmungen an best~tubten und nicht best~iub- 
ten Maispflanzen vorgenommen. St6rende Einfliisse, 
die bei der Pfropfung durch die Einwirkung zweier 
Genotypen entstehen, kSnnen bier ausgeschaltet 
werden. Stoffkonzentrations~inderungen in den Zellen 
mtil3ten unter dem Einflul3 unterschiedlicher Best~iu- 
bung nachweisbar sein, weil sie bei Monokotylen 
nicht durch erneutes Wachstum noch ruhender 
meristematischer Gewebe nivelliert werden. 

Methodisches 
Bei der Linie WM-13 der Sorte ,,Tschechischer 

weiBer Pferdezahn", bei einem Zuckermaisstamm 
sowie einigen Zahnmaisherkiinften sind Isolationen 
der weiblichen Bltitenst~tnde mit Hilfe yon Pergament- 

t t t ten vorgenommen worden. Entsprechend frei 
abgebliihte Kontrollpflanzen wurden ausgesucht. 
Alle einbezogenen Pflanzen sind unter den Bernburger 
Versuchsfeldbedingnngen des Jahres 196o aufgewach- 
sen. 

Das gesamte Pflanzenmaterial wurde zur chemi- 
schen Untersuchung in Blatt, Stengel, Kolbenhals, 
Lieschblatt, Kolben bzw. Spindel und Korn getrennt. 
Die Trocknung der geh~tckselten Pflanzenteile erfolgte 
unter schonenden Bedingungen bei 6o~ 

Zur Extraktion des Zuckers wurde 1 g staubfein 
gemahlenes Material mit loo ml 8o% igem Athanol 
1 Std. auf dem Wasserbad unter RtickfluB znm Sieden 
erhitzt. Nach Erneuerung des LSsungsmittels und 
abermaliger lsttindiger Extraktion liel? sich im 
Riickstand kein Zucker mehr nachweisen. Die ver- 
einigten Athanolauszfige wurden auf 30 ml eingeengt 
und, wie bei ScI~oORI. (1929) angegeben, enteiweiBt 
und invertiert. Die quantitative Bestimmung der 
Zucker ffihrten wir in aliquoten Teilen - -  der Er- 
fassnngsgrenze yon 2,5--35 rng Zucker entsprechend 

nach der komplexometrischen Methode yon 
POTTERAT und ESCHMANN (1954) durch. Wir ent- 
schieden uns ftir dieses Verfahren, well ausgezeich- 
nete Ergebnisse beztiglich der Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit vorliegen (DIE,AIR 1956 ), die 
anch wir best~itigen konnten. 

Die Bestimmung des Rohproteins erfolgte wie 
iiblich nach der Kjeldahlmethode (Umrechnungs- 
faktor 6,25). Zur F~tllung des Reinproteins wnrde 
lo%ige Trichloressigs~ure verwendet (GREENWALD 
1922). 

Die freien AminosAuren wurden aus 2 g stanbfein 
.g.emahlenem Pflanzenmaterial mit 5o ml 8o% igem 
Athanol 12 Std. kalt extrahiert. Der proteinfreie 
Extrakt wurde im Vakunm bei Zimmertemperatur 
eingedampft und in 5 ml Wasser aufgenommen. 
Zur Chromatographie wurden 25 mm ~ 0o nag Aus- 
gangssubstanz entsprechend) auf Schleicher & Schall- 
Papier Nr. 2043 b anfgetragen. Die Trennung der 
Aminos/iuren erfolgte mit n-Butanol-Eisessig-Wasser 

4:1 : 1 v: v aufsteigend nach der Keilstreifenmethode 
(MATTHIAS 1954). Die Laufzeit betrug 16 Std. Zur 
besseren Auftrennung wurde nach dem Trocknen 
mit dem gleichen L6sungsmittel ein zweites Mal 
chromatographiert. Angef~irbt wurde mit o,5%igem 
Ninhydrin in wasserges~ittigtem Butanol-Eisessig 
(93:7 v:v). Die Identifiziernng der Aminos~uren 
erfolgte mit Hilfe yon Leitchromatogrammen. Zu- 
s~itzlich wurde noch zum Nachweis yon Arginin, I-Iisti- 
din und Prolin mit den Reagentien nach Sakaguchi, 
Pauly bzw. mit Isatinreagens angef~irbt. Der qualita- 
tiven Bonitur gaben wir Iolgende Werte: o = nicht 
nachweisbar, 1 ~ kaum nachweisbar, 2 = schwach 
nachweisbar, 3 -~ nachweisbar, 4 = stark nachweis- 
bar. 

Ergebnisse 
a) A l lgemeine  B e o b a c h t u n g e n  

Die Bliitter der nicht best~tubten Pflanzen sahen 
aus, als ob sie in der Entwicklung etwas welter waren; 
der Blattlausbefall der ganzen Pflanze schien stiirker 
zu sein. Genetisch zur Seitentriebbildung neigende 
Pflanzen entwickelten bei Nichtbest~iubung des 
Haupttriebkolbens mehr und kr~ftigere Seitentriebe. 
Pflanzen, die ohnehin nicht zur Seitentriebbildung 
neigen, konnten durch Unterbleiben der Best~ubung 
auch nicht dazu angeregt werden. Stoffproduktions- 
untersuchungen sind nur an nicht verzweigten 
Pflanzen vorgenommen worden. 

b) T r o c k e n s u b s t a n z g e h a l t  u n d  T r o c k e n -  
s u b s t a n z e r t r a g  b e s t ~ u b t e r  und  n i c h t  

bes t~ iub te r  P f l a n z e n  
Von den nicht best~tubten und best~ubten (be- 

fruchteten) Pflanzen 3 verschiedener St~tmme wurde 
der Trockensubstanzgehalt und -ertrag einiger 
Teile sowie der Gesamtpflanze ermittelt. In den 
Tabellen 1, l a  und lb  finde~ sich zahlreiche in der 
Tendenz bei allen 3 gepriiften Stitmmen tiberein- 
stimmende Trockensubstanzwerte. Wie erwartet, 
ist der Trockensubstanzgehalt und -ertrag der be- 
st~ubten Kolben hSher als der der nicht best~iubten. 

Die Trockensnbstanzgehalte der Bl~itter und Sten- 
gel liegen bei nicht bestaubten Pflanzen hSher als 
bei den vergleichbaren Teilen best~ubter. Anch die 
hier wegen teilweise fehlender Ertr~ge tabellarisch 
nicht aufgeffihrte Linie WM 13 zeigte bei den nicht 
best~tubten Pflanzen einen relativ h6heren Trocken- 
substanzgehalt yon Blatt und Stengel. Die Prozente 
fiir die Stengeltrockensubstanzgehalte der Tab. 1 
sind zu hoch, das Stengel/Blattverh~tltnis erscheint 
dadurch zu eng. Es darf aber nicht auBer acht gelas- 
sen werden, dab es sich um 3 verschiedene Zucht- 
stAmme handelt; ein unterschiedlicher Blatt- und 
Lieschblattanteil ist daher m6glich. 

Der Kolbenhals und die Liesehbl~tter weisen im 
Trockensubstanzgehalt keine eindeutigen Unter- 
schiede auf, dagegen liegt der Trockensubstanzgehalt 
der gesamten nicht best~iubten Pflanzen in allen 
F~llen tiefer. Dies ist auf die mangelnde Stofibildung 
des Kolbens zurtickzuft~hren. 

Betrachten wir die Trockensubstanzertr~ige, so 
sind sie bei den Bl~ttern nicht in ]edem Fall h6her; 
es kSnnte daher mit einem verst~trkten Blattabbau 
nieht best~iubter Pflanzen gerechnet werden. Da= 
gegen ist der Ertrag yon Stengel, Kolbenhals und 



3i. Band Hes 7 Beobachtungen tiber die Stoffproduktion der Maispflanze 305 

Lieschbl~ttern nicht best~iubter 
Pflanzen dem der entsprechenden 
Teile best~tubter aberlegen. Damit  
liegt der , ,Restmais"-Trockensub- 
s tanzertrag insgesamt gesehen bei 
unbes t iub ten  Pflanzen h6her (etwa 
um 29% ), er vermag damit  aber 
nicht, den dnrch das Fehlen des 
Kolbens erlittenen Verlust auszu- 
gleichen. So ist also der Trocken- 
substanzertrag der gesamten nicht 
besQtubten Pflanzen erheblich ge- 
ringer, im Mittel auf 68% reduziert. 

Tabelle 1. Trockensubslanzgehalt und Trookensubstanzertrag bestiiubter (25) 
und nichl bestdubter (22) tfflanzen. 

Stature [ 
Einzelpflz.- 

. Nachkschft. 

KE 3/96 

KE 3/9o 

Datum 

16. 9.60 

Pilanzenteil 

Bl/itter 
Stengel 
Spindel 
Korn / 
Kolbenhals 
Lieschbl~tter 

Gesamtpflanze 

c) Z u c k e r g e h a l t  u n d  - e r t r a g  . . . . .  
b e s t ~ u b t e r  u n d  n i c h t  
b e s t ~ i u b t e r  P f l a n z e n  

Die aus Tabelle 2 und 3 ersicht- 
lichen vergleichenden Werte zeigen, 
dab im Monosaccharidgehalt zwi- 
schen best~ubten und nicht be- 
st~ubten Pflanzen kein markanter  
Unterschiedbesteht .  E s t r e t e n z w a r  KE 1/87 
gr613ere Differenzen auf, die Ab- 
weichungen innerhalb bes t immter  
Pflanzenteile weisen jedoch nicht 
einheitlich in eine bes t immte Rich- 
tung. Prozentual  ist der Monosac- 
charidgehalt in Stengel und Kolben- 
hals h6her als in den tibrigen Pflanzenteilen, d. h., 
daft die in der Pflanze leicht t ransportablen Mono- 
saccharide in Stengel und Kolbenhals angeh~uft 
werden. 

I m  Disaccharidgehalt t r i t t  zwischen best~ubten 
und nicht best~ubten Pflanzen ein gesicherter Unter-  
schied auf. Lediglich ein Stengel-Wert (WM 13) nnd 

29. 9.60 BlOtter 
Stengel 
Spindel 
Korn } 
Kolbenhals 
Lieschblitter 

Gesamtpflanze 

bestXubt 

%Tr.-S. I Ertragin g 

24,69 31,3 
i8,45 66,5 

2o,3 
44,20 64,4 
18,19 5,0 
25,o8 24,8 

26, 3 - 212, 3 - 

Tabelle la. 

32,72 35,5 
14,62 36,2 

18,9 
52,07 lOO,5 
13,88 3,9 

.34,43 i8,2.  

31,9 - 213,2- 

29.9.60 

Tabelle lb. 

B1/itter 
Stengel 
Spindel 
Korn } 
Kolbenhals 
Lieschblitter 

36,90 
15,21 

57,51 
12,60 
39,77 

36,1 - Gesamtpflanze 

nicht best/iubt 

% Tr.-S. I Ertragin g 

27, 12 29,2 
2o,41 ! 77,2 
14,79 io,9 

14,62 I 5,7 
25,40 ! 31,8 

21, 4 - 154,8- 

38,79 36,9 
22,08 58,2 
17, 18 8,5 

17,4o 4,7 
34,98 26,i 

26,3- i34,4- 

42,3 39,11 42,3 
37,7 19,48 62,9 
28,6 24,08 27,0 

123, 3 - -  __ 
4,2 16,88 7,5 

22,5 36,38 39,5 

258,6- 25,8- 179,2- 

ein Kolbenhals-Wert (KE 3; i6. 9.) bilden Ausnah- 
men;  hierbei ist eine Verwechslung nicht ausge- 
sehlossen. In der Regel haben BlOtter, Stengel, 
Spindel, Kolbenhals und Lieschbl/~tter nicht besQiub- 
ter Pflanzen einen weit hSheren Disaccharidgehalt  
(Tab. 2 u. 3). Stengel und Kolbenhals sind wiederum 
die zuekerhaltigsten Organe. 

Tabelle 2. Zuckergehalt in der Trockensubstanz bestiiubter und n@ht bestiiubter Pflanzen. 

Stature Disacch. Gesamtzucker 
Einzelpflz.- Datum PftanzenteiI 

Nachkschft. best~ubt I nicht best~ubt 
% q % 

15.9.60 Tschech. 
weiBer 
Pferde- 
zahn 

Bl~itter 
Stengelhtille 
m. Blatt- 
scheide 
Stengelmark 
Spindel 
Korn 
Kolbenhals 
Lieschbl~itter 

Mollosaooh. 
best~ubt nicht best~ubt 

% % 

3,57 3,81 
13,62 7,27 

13,16 
2,24 8,55 
0,00 

24 ,2o  12 ,4 I  
i9, lO 3,73 

best~ubt nieht best~iubt 
% % 

i,91 7,99 
6,57 26,9i 

16,13 
4,14 25,41 
0,00 

13,47 24,21 
3,90 12,98 

5,48 
2o, 19 

29,29 
6,38 
0,00 

37,67 
23,00 

11,80 
34,18 

m 

33,96 

36,62 
16,71 

Tabetle 2 a. 

W ~  13 27.9.60 
27.9.60 
13.9.60 
27.9.60 
13.9.60 
27.9.60 
27.9.60 
27.9.60 

Blit ter 
Stengel 
Spindel 
Spindel 
Korn 
Korn 
Kolbenhals 
Lieschbl~tter 

2,00  
15,27 
2,68 
4,33 
2,70 
2,00 

13,43 
2,00 

2,00 
8,36 
5,20 
6,81 

7,90 
2,00 

Tabelle 2 b. 

3,3 ~ 
20,73 
lO,72 
6,04 
6,05 
2,47 

24,78 
7,26 

7,83 
9,99 

13,4o 
9,72 

3o,83 
18,o0 

5,3  ~ 
36,00 
19,22 
lO,37 
8,75 
4,47 

38,21 
9,26 

9,83 
18,35 
24,42 
16,53 

38,73 
20,00  

Zucker- i8. io. 60 
mais 

Der Ztichter, 31. Band 

BlOtter 
Stengel 
Spindel 
Korn 
Kolbenhals 
Lieschbl~itter 

O, O0 
2,87 
3,06 
1,81 

10,23 
1,o8 

0,00 

9,93 
9,56 

14,94 
3,37 

0,00  
5,73 
4,09 
1,67 
3,30 
1,52 

O,O0 
li,94 
5,00 

15,39 
2,20 

O,O0 
8,60 
7,15 
3,48 

13,53 
2,60 

0,00  
21,87 
14,56 

3o,33 
5,57 

17 
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Stamm 
Einzelpfh.- 
Nachkschft. ] 

KE 3/96 

Datum 

16.9. 60 

KE 3/90 29.9.60 

KE1/87 29.9.60 

Tabelle 3. Zuckergehalt in der Trockensubslana bestiiubter und nicht bestiiubler Pflanzen. 

Pflanzenteit 

Bigtter 1, 57 
Stengel 9,85 
Spindel 3,78 
Korn o, 35 
Kolbenhals 13,77 
Lieschblg~cter 6,69 

Gesamtpflanze 4,92 

Blgtter o, 52 
Stengel 3,28 
Spindel 1, 35 
Korn o, 13 
Kolbenhals 9,56 
Lieschbl/~tter 1,88 

Gesamtpflanze 1,13 

Bl~Ltter 6, 75 
Stengel 1,63 
Spindel 0,38 
~o~OrI1 O,OO 
Kolbenhals 6,o 1 
Lieschblgtter 1,71 

I Gesamtpflanze 0,65 

Monosaccharide 
bestSubt J 

o/ I Ertrag [ 
/o ] in g ] 

0,49 
6,55 
0,76 
0,23 
0,69 

nicht best~ubt 
% i Ertrag 

in g 

3,94 1,15 
11,86 9,15 
8,37 o,91 

7,46 o,43 
1,73 9,58 ,3,05 

1~ 9,49 I 1 

o, 18 
1,19 
0,26 
o,13 
0,37 
0,34 

2,47 

0,32 
O,61 
0,11 

0,00 

0,25 
0,38 

1,671 6,~ 

Disaccharide 
bestfiubt ~ nicht best~iubt 

% I Ertrag t in g % 

2,45 0,77 6,23 
14,57 9,69 19,1o 
4,95 1,Ol 13,3 ~ 
2,27 1,46 - -  

26,21 o,81 4,71 
8,39 2,08 13;15 

7,451 15,821 

Tabelle 3 a. 

I Ertrag 
in g 

1,82 
14,75 
1,45 

0,26 
4,18 

Gesamtzucker 
best~iubt nicht bestfiubt 

% [ Ertrag in g % I Ertragmg 

4,o2 1,26 lo,27 2,97 
24,42 16,24 3o,96 23,9 o 
8,73 1,77 21,67 2,36 
2,62] 1,69 

29,98 2,50 12,17 0,69 
[15,35 3,811 22,73i 7, 23 

26,27 24,oo 37,15 

I 
1,49 o,551 1,14 o,41 
3,11 1,811 5,5 ~ 1,99 
5,54 o,471 4,31 i o,81 
- -  - -  ] 1,62 I 1,63 
7,35 o,351 13,12! o,51 
2,57 o,671 1,8oi 0,33 

2,86[ 3,85l 2,69l 5,68 

Tabelle 3 b. 

2,75 0,74] 1,29 0,54 3,26 
m 

4,16 2,62[ 6,54 2,47 22,12 
4,43 2,20] 1,9o 0,54 11,5 ~ 
- -  - -  [ 1,92 2 ,37  
5,87 o,441 5,05 o,21 21,89 
2,63 1,o41 0,95 o,21 5,24 

J 
3,37~ [ 2,45 6,34 12,34 

2,44 0,90 
25,76 14,99 
14,76 1,26 

26,39 1,24 
6,48 1,69 

14,94 20,08 

1,66 I %59] 3,93 
8,78 I 3,18128,87 
5'66 I 1,o7120,30 
1,751 1,761 - -  

22,68 o,88 33,74 
3,68 o,67 9,o5 

3,821 8,15 17,8o 

1,38 ] 2,04 
13,911 8,17 
3,1o] 2,28 
-- 1,92 

1,66] 11,o6 
2,o71 2,6.6 

22,12 I 3, I0 

0,86 
3,08 
0,65 
2,37 
0,46 
0,59. 

8,01 

5,O1 
26,28 
15,93 

7,87 

i5,7i 

1,45 
16,8o 
1,73 

1,59 
2,36 

23,93 

2,12 
16,53 
4,3 ~ 

2,10  
3 ,11 

28 ,16  

Hinzuweisen w~tre noch auf den Rfickgang des 
Zuckergehaltes in der Spindel bei den nicht best~iub- 
ten Pflanzen in der Zeit vom 13.9. zum 27. 9. (Tab. 
2a). Wahrscheinlich finden Auswaschungen und 
Abbau des relativ hohen Zuckergehaltes statt.  Der 
Rfickgang des Zuckergehaltes bei best~iubten Pflan- 
zen ist dutch die Umwandlung in St/irke mit fort- 
schreitender Entwicklung zu erkl~iren (NEHI~ING U. 
LAUBE 1959). 

Eine definitive Auskunft fiber die betr~ichtlichen 
Zuckergehaltsschwankungen bei verschiedenen St~im- 
men kann nicht ohne weiteres gegeben werden. 
Es ist noeh ungekliirt, ob der Zuckergehalt in gleichen 
Entwicklungsstadien und Teilen der Pflanze markan- 
te Untersehiede zwischen den St~mmen aufweist. 
Die yon MESSIAEN (~957) ausgeffihrten Untersuchun- 
gen fiber den Zuckergehalt der Stengel und deren 
Beziehungen zum Pilzbefall weisen diesbezfiglich 
auf  Unterschiede him 

Aus den hSheren Disaccharidgehalten nicht be- 
st~iubter Pflanzen kann geschlossen werden, dab die 
Bildung yon Monosaechariden und deren Umwand- 
lung in Disaecharide auch dann weiterl~iuft, wenn 
eine Ableitung in die Speicherorgane nicht mSglich 
ist. 

Im Zusammenhang mit dem hSheren Disaccharid- 
gehal_t steht auch der grSBere Zuckerertrag nicht 
best~iubter Pflanzen. Es ist hier die interessante 
Tatsache zu bemerken, dab der um ca. 1/3 geringere 
Trockensubstanzertrag mit einem mehr als doppelt 
so hohen Disaccharidertrag verbunden ist. 

Der Gesamtzuckergehalt 'und -ertrag zeigt im 
wesentiiehen die gleiehen Tendenzen wie Gehalt nnd 
Ertrag der Disaccharide, weil der Monosaccharidge- 
hal t-keinen gesicherten Unterschied zwischen be- 
st~.ubt und nicht best~iubt aufweist. 

d) G e h a l t  u n d  E r t r a g  an  R o h -  u n d  R e i n -  
e iweiB 

Der durchschnittliche Rohproteingehalt nicht be- 
st~ubter Pflanzen liegt um etwa 1% hSher als der 
best~iubter, w~thrend der Rohproteinertrag wieder als 
Folge der mangelnden Ausbildung des Kolbens nur 
77% erreicht. 

Der Rohproteinertrag der unbest~iubten ,,Rest- 
pflanze" ist dem der best~iubten t~berlegen, denn beim 
Vergleich einzelner Pflanzenteile zeigt sich, dab der 
Stengel nicht best~iubter Pflanzen ann~hernd den 
doppelten his 3fachen Rohproteingehalt hat, die 
LieschbKitter mehr als den doppelten haben und die 
Bl~itter im Durchschnitt lo% mehr aufweisen. Ver- 
mutlich verbleibt ein Teil des sonst im Kolben abge- 
lagerten Rohproteins im Stengel und in den BlXttern. 
Damit kann aber nicht der Rohproteingehalt des 
Kornes vSllig aufgewogen werden. Dasselbe gilt 
far die Beziehungen im Reinproteingehalt und -ertrag. 

Aus der Tab. 4 ist weiter zu entnehmen, dab die 
Differenz zwischen Reinprotein- und Rohprotein- 
gehalt in den einzelnen Pflanzenorganen unterschied- 
Iich hoch ist. Die K6rner haben den geringsten 
Anteil an nicht eiweiflartigen Stickstoffverbindungen 
(Amide, freie Aminos~uren). In den Stengeln be- 
st~ubter und nieht best~iubter Pflanzen betragen die 
nicht eiweigartigen Stickstoffverbindungen im Dureh- 
schnitt etwa die H~ilfte, in den Bl~ittern best~ubter 
Pflanzen etwa ein Viertel und in denen nicht bestgub- 
ter etwa ein Drittel. Auf die gesamte Pflanze bezogen 
ist der Gehalt an Amiden und freien Aminos~uren 
bei nicht bestgubten Pflanzen deutlich hSher; ihr 
Reinproteinertrag betr~igt 57~0 der best~ubten. 

e) B e s t i m m u n g  der  f r e i e n  Aminos~ tu ren  
Von Blatt, Stengel, Spindel, Korn, Kolbenhals 

und Lieschblatt der in Tab. 5 aufgefiihrten Zucht- 
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TabelIe 4. Gehalt und Ertrag yon Rob- und Reinprotein bestiiubler und nicht bestiiubter Pflanzen. 

Stamm 
Einzelpflz. 
Naehksehft. 

KE 3/96 

Datum 

16.9.60 

Pflanzenteil 

B1/itter 
Stengel 
Spindel 
Korn 
Kolbenhals 
Lieschbl~tter 

Gesamtpflanze 

Rohproteirt Reinprotein 
bestXubt 

%1 Ertrag in g 

11,54 3,61 
4,25 2,83 
4,o5 0,82 

12,21 7,87 
4,65 0,23 
4,ol 0,99 

;7 ~ 16,35 

nicht best~iubt 
] %x I Ertraging 

11,29 3,30 
8,Ol 6,18 

I 14'92 1'63 
J i 15'79 0,90 
i 6 ,18 1,97 

] 9,~ I3,98 

Tabelle 4 a. 

best~iubt 
0/o~ ] Ertrag in g 

[ 

9,64 [ 3,02 
2,76 1,84 
3,23 0,66 

lO,91 7,03 
2,88 o,14 
3, ~ i 0,75 

6,33 13,44 

nicht best~ubt 
! %1 [ Ertrag in g 

i 

7,68 2,24 
3,94 3,04 
7,43 o,81 

9,82 0,56 
3,74 1,19 

5,06 7,84 

KE 3/90 

KE 1/8 7 

29.9.6o 

29.9.60 

I 

t31~tter 
Stengel 
Spindel 
Korn 
Kolbenhals 
Lieschblgtter 

Gesumtpflanze 

BlOtter 
Stengel 
Spindel 
IKorn 
Kolbenhals 
LieschblXtter 

Gesamtpflanze 

7,30 
3,84 
3,96 

11,21 
3,39 
3,25 

9,46 
4,49 
2, 12 

10,54 
4,39 
4,43 
7,91 

2,59 lo,24 
1,39 8,09 
0,75 12,65 

11,26 
O, 13 12,32 
0,59 5,42 

16,71 8,60 

Tabelle 4 b. 

4,00 10,98 
1,69 8,62 
o,61 lO,95 

12,97 
o, 18 12,98 
1,oo 5,64 

20,45 9,o5 

3,78 
4,71 
1,O8 

0,58 
1,41 

4,64 
5,42 
2,96 

0,97 
2,23 

16,22 

4,85 
1,67 
3,28 
9,28 
2,37 
2,23 

5,99 

6,63 
2,41 
1,59 
9,44 
2,66 
3,42 

6,46 

1,72 
0 ,60  
0 ,62  
9,33 
0,09 
o,41 

12,77 

2,80 
0,91 
0,45 

11,66 
O, l l  
o,77 

16,7o 

6,85 
4,11 
7,o9 

6,51 
3,46 

5,O1 

7,64 
4,o4 
7,28 

6,09 
3,7 ~ 

5,39 

2,53 
2,39 
o,6o 

0,31 
0,90  

6,73 

3,23 
2,54 
1,97 

o,46 
1,46 

9,66 
a in der Trockensubstanz. 

st~tmme wurden die freien Aminos~turen qualitativ 
bestimmt. Die Intensit~tt und die Breite der Farb- 
streifen auf den Chromatogrammen geben uns einen 
Anhaltspunkt fiber die Gr613enordnung der vor- 
kommenden Aminos~uren. Eine Gegeniiberstellung 
s/hntlicher untersuchter Pflanzenteile yon best~tubten 
und nicht best/iubten Pflanzen l~i[3t erkennen, dab 
der Anteit an Ireien Aminos~iuren bei Nichtbestitubung 
h6her ist. Das steht mit den gefundenen geringeren 
Anteilen an Reinprotein in Ubereinstimmung. Im 
einzelnen bestehen zwischen ,,best~iubt" und ,,nicht 
best~ubt" geringe Unterschiede bei Lieschbl~ttern 
und Bl~ittern, grSBere bei Stengel und Kolbenhals. 

In beiden FNlen scheint der Anteil freier Amino- 
s~turen in Stengel und Kolbenhals geringer zu seim 

Das Vorkommen an einzelnen Aminos~iuren ist 
unterschiedlich. In den nicht best~iubten Pflanzen 
ist der Anteil an Arginin, Asparagins~iure und Alanin 
erh6ht, an Serin vermindert .  Nicht in den Rahmen 
passend sind die h6heren Aminos~iurebonituren fiir 
Histidin bei den Zuekermaispflanzen. 

f) T r o c k e n s u b s t a n z ,  Z u c k e r -  u n d  R o h p r o t e -  
i n g e h a l t  d e r  K o l b e n  m i t  L i e s e h b l ~ t t t e r n  

ca. 1 4 T a g e  n a c h  de r  B e s t ~ i u b u n g  
Die bisher angeffihrten Versuche haben den Nach- 

teil, dab sie nur  fiber den Trockensubstanz-, Roh- 
protein- und Zuckergehalt der St~tmme zu jeweils 
einem Schnittermin Auskunft geben, aber nicht 
tiber die Stoffbildung bei best~tubten und nicht 
best~tubten Pflanzen beispielsweise v o n d e r  Best~iu- 
bung bis zur Vollreife. Um wenigstens ein Teilergeb- 
his auf diese Frage mitteilen zu k6nnen, haben wir 
best/iubte und nicht best/iubte Kolben ca. 14 Tage 
nach der Bliite ausgebrochen und die in Tab. 6 
aufgeffihrten Werte erhalten. 

Der Anstieg des Zuckergehaltes nicht best~tubter 
Kolben macht sich nach Tab. 6 sehr zeitig und ohne 
Trockensubstanzverlust bemerkbar. Ihr  Kolben- 
trockenertrag (mit Lieschblatt) war zu diesem Zeit-  
punkt  sogar noch hSher. Welchen Zuckergehalt 
Bl~itter und Stengel der beiden zu vergleichenden 
Proben hatten, muB weiteren Untersuchungen vor- 
behalten bleiben; 2 Arbeiten geben in diesem Zusam- 
menhang aber schon Hinweise. 

Aus den Untersuchungen yon NEHRING U. LAUBE 
(1959) ist ZU entnehmen, dab bei best~tubten Pflanzen 
der durchschnittliche Zuckergehalt in der Trocken- 
substanz der Gesamtpflanze yon der Best~ubung 
bis zur Milchreife etwa die gleiche H6he beh~ilt oder 
leicht ansteigt (bis ca. 2o%). Kurz vor und w~ihrend 
der Milchreife des Maises dfirfte demnach der Zeit- 
punkt  liegen, der fiber das Maximum des Zuckerer- 
trages yon best~iubten und nicht best~ubten Pflanzen 
etwas aussagen kSnnte. LooMIs (1934/35) hat einigen 
Maispfianzen mit beginnender weiblicher Bliite die 
Kolben ausgebrochen und bei der Restpflanze (Blatt 
u. Stengel) Ende August den Zuckergehalt in der 
Frischmasse unter  Beri~cksichtigung der Tageszeit 
ermittelt.  Der Saccharosegehatt yon Pflanzen mit 
ausgebrochenen Kolben betrug im Blatt  etwa 4%, im 
Stengel etwa 8%; der Gehalt an reduzierenden Zuk- 
kern etwa 1% und 2%, bezogen auf Frischmasse. Der 
Saccharosegehalt war im Blatt  naehmittags hSher als 
vormittags; in der Stengelbasis vormittags hSher als 
nachmittags (o,5--1,5% Differenz). 

Auf den meist geringeren Rohproteingehalt nicht 
best~iubter Kolben (Tab. 6) sei hOCk hingewiesen. 

AuBer den in Tab. 6 aufgefiihrten Werten ffir 
Kolben mit Lieschen haben wir den Zucker- und 

Rohproteingehalt yon Kolben und Lieschbl~ttern 
getrennt bestimmt. Der ZuekergehaIt der Liesch- 

17. 
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Tabelle 6. Zucker-, Rohprotein- und Trockensubstanzgehalt yon Kolben mit Lieschen ca. 14 Tage nach der Bestiiu- 
bung im Vergleich zu unbestiiubt gebliebenen Kolben ( ~ 5. 8.). 

Stature 
Einzelpflz.- 

Nanhkommen- 
schaften 

KC3 

Tschechischer 
wefl3er 
Pferdezahn 

% 
Zucker 
in Tr.-S. 

28,47 
25,11 
24,80 
25,90 
21,3o 
28,42 
21,12 
31,OO 

bl~itter lag etwa in gleicher 

Zucker 
Ertrag 

g 

15,33 
12,26 
16,4o 
20,90 
l i , 9 3  
i2,63 
14,29 
16,24 

best/iubt 
% Rohprt. 

Rohprt. Ertrag 
in Tr.-S. g 

9,68 5,21 
lO,88 5,31 
lO,24 6,77 
11,o9 8,95 
lO,87 6,09 
lO,42 4,63 
1~ 7,34 
11,24 5,89 

H6he wie der des jeweiligen 
Kolbens sowohl bet den best/iubten als auch den 
nicht best~iubten Pflanzen. Der Rohproteingehalt 
der Lieschbt/itter erreichte hingegen nur etwa die 
H/ilfte yon dem des jeweiligen Kolbens. 

D i s k u s s i o n  
In der Arbeit yon B6RGER U. a. (1956) wird der Sog 

der Speicherorgane ffir die Menge der in ihnen abge- 
lagerten Reservestoffe verantwortlich gemacht. Zur 
Unterstiitzung dieser Hypothese werden die Ergeb- 
nisse der Pfropfversuche mit Kartoffeln angeffihrt. 
Auch die Beobachtung, dab die Gr6Be der Blatt- 
fl/iche nichts fiber den Ertrag der Speieherorgane aus- 
sagt, wird zur Best/itigung herangezogen. Zum 
Beispiel zeigte der Erdbeerertrag keine Beziehung zur 
Blattgr6Be nnd -zahI, und die Z-Typen der Zucker- 
rfiben weisen lm Vergleich zu den E-Typen einen 
leistungsfiihigeren Blatt-Apparat auf; am Mats wurde 
beobachtet, dab nicht alle Soften das gleiche VerNilt- 
nis zwischen dem Trockensubstanzertrag des Kornes 
und dem des Restmaises haben. 

Versuchen wir nun, die zwischen dem assimilatori- 
schen Apparat und den vegetativen, stoffspeichern- 
den Organen bestehenden Beziehungen auf die gene- 
rativen zu iibertragen. Es gibt auch dann Anhalts- 
punkte, die den Vorstellungen der Hypothese vom 
Sog gerecht werden. Gedacht ist an die verschiedenen 
Arten der Xenienbildung, die zeigen, dab die ver- 
schieden groBen Frfichte bzw. Samen auf einer Mutter- 
pfianze unterschiedlich viel N~ihrstoffe in ihrem 
Endosperm aufspeichern k6nnen. Eine sehr auff/illige 
Differenz des durchschnittlichen Korngewichtes kann 
beobachtet werden, wenn heterozygote Zuckermais- 
pflanzen geselbstet werden. Die Zuckermaisk6rner 
sind leichter. Es mfil3te jedoch noch beantwortet 
werden k6nnen, wieweit Hart- und Zahnmaisk6rner 
bzw. die ,,Restmais"-Pflanze die yon den Zuckermais- 
k6rnern nicht verbrauchten Stoffe zus~itzlich auf- 
zunehmen verm6gen. Ob es sich bet derartigen 
Xenien nur um eine unterschiedliche Stoffverteilung 
oder tats~chlich nm ein Mehr oder Weniger in der 
Stoffproduktion der Gesamtpflanze handelt, w/ire 
zu prtifen. 

Im Extrem kann man zur t3eantwortung dieser 
Fragen die nicht best/iubten Maispflanzen hinzu- 
ziehen. Es wurde gezeigt, dab der Mats in der Lage 
ist, die fehlende Stoffproduktion im Kolben dutch 
hbhere in Bl~ttern und Stengeln (Restpflanze) 
wenigstens teilweise auszugleichen. 

Eine Umkehrung der Frageste!lung, d. h. Verklei- 
nerung des Assimilate liefernden Blattapparates 
unter optimalen Befruchtungsverh~iltnissen, fiihrt 

nJcht best~ubt 
% Zucker % Rohprt. 

% Zucker Er~rag Rohprt. Ertrag % 
Tr.-S, in Tr.-S. in Tr.-S. g Tr.-S. 

lO,29 31,19 26,56 8,34 7, lO 12,24 
12,14 29,87 17,81 8,08 4,82 12,22 
lO,36 27,35 17,71 8,71 5,64 I2,43 
14,25 28,36 23,65 9,41 7,85 12,99 
lo,4. 5 29,72 22.,26 9,41 %o 5 11,87 
il,98 29,36 i7,67 ii,o8 6,67 12,62 
12,71 26,83 13,30 10,81 5,36 10,24 
9,21 34,51 26,49 8,45 6,49 12,o 3 

beim Mats schon nach Entfernung nur des oberen 
Blattes zu ErtragseinbuBen (SPRAGUE 1955 S. 392). 
Aus ether teilweisen Entfernung der assimilierenden 
Blattoberfl~che kann verst/indlicherweise abet nicht 
auf deren Bedeutung fiir die Stoffproduktion ge- 
schlossen werden, weft das Blatt neben der Assimila- 
tion noch eine Reihe anderer Funktionen austibt 
(ScHwANITZ i96o ). Damit verlieren auch Hypothesen, 
die als Grundlage eine Uberbetonung einzelner Organe 
ffir die Ertragsbildung haben und die grSBere Bedeu- 
tung des Zusammenhanges innerhalb eines Indivi- 
duums vernachl/issigen, an Allgemeingtiltigkeit. Aus 
unseren Feststellungen kann wetter gefolgert werden, 
dab der Sog im fruchtbildenden Gewebe nicht allein 
die Stoffproduktion der Pflanze bestimmt, weft 
wir einen Konzentrationsanstieg der in den B1/tttern 
und Stengeln gebildeten Stoffe beobaehten konnten, 
wenn keine Ableitung in die Speicherorgane m6glich 
w a r .  

Es gibt Beispiele dafiir, dab ein gewisser Stau der 
Assimilate in der Pflanze sogar notwendig ist, um 
Blfiten und Frfichte zu bilden. Die Versuche yon 
THIJN (1954) zeigen, dab auf Tomaten gepfropfte 
Kartoffeln einen reichlichen Fruchtansatz haben. Der 
Assimilatestau wird dafi~r verantwortlich gemacht. 
Der oberirdische Teil der Kartoffel ist bet wurzel- 
echter Unterlage in einigen F/illen fiberhaupt nicht 
in der Lage, eine Stoffkonzentration zu schaffen, 
die die Fruchtbildung gew~thrleistet. Der Sog der 
Knolle mfiBte demnach unterschiedlich hoch seth, 
wenn nicht blfihende Pflanzen mit besonders bltih- 
freudigen verglichen werden. Man ist eher geneigt 
anzunehmen, die genotypische F~thigkeit der ganzen 
Pflanze, ihre produzierten Stoffe bevorzugt in der 
Knolle oder in den generativen Speicherorganen abzu- 
lagern, ist ausschlaggebend ftir erh6hten Knollener- 
trag oder Blfihf/ihigkeit. Dabei dtirften zwischen 
generativer und vegetativer Speicherung /ihnliche 
negative Korrelationen bestehen, wie bet einigen klee- 
artigen Futterpflanzen zwischen Grfinmasseleistung 
und Samenansatz. Ein Vergleich der Bltihfreudigkeit 
zwischen Eltern und F 1 bet Kartoffelsorten ergibt in 
vielen F/illen geringere Bltihfreudigkeit der F1-Sorte. 

Ein gesteigertes Vorkommen yon Disacchariden, 
Rohprotein, Arginin, Asparagins~iure und Alanin 
wiirde auf einen geringen Sog der generativen und 
vegetativen Speicherorgane hinweisen. Ein h6herer 
Gehalt an den genannten Stoffen in sp~iteren Entwick- 
lungsstadien wfirde auf st~irkeres vegetatives Wachs- 
turn und geringere Bereitschaft zur Stoffspeicherung 
hindeuten. 

Von praktischer Seite bleibt zu priifen, ob der 
h6here Zuckerertrag nicht best~iubter Pflanzen Gill- 
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tigkeit ffir den Mais und dartiber hinaus ftir andere 
Arten besitzt.  Is t  das der Fall, so dfirfte du tch  die 
Verwendung der plasmatisch bedingten Pollen- 
sterilit~tt die Erzeugung hfherer  Zuekerertr~ige mfg-  
lich sein. 

Zusammenfassung 

1. Maispflanzen mit  best~iubten und nicht best~ub- 
ten Kolben werden hinsichtlich Trockensubstanz- 
gehalt u n d - e r t r a g ,  Zuckergehalt  und -e r t r ag ,  Roh- 
und Reinproteingehalt  und -ertrag sowie quali tat ivem 
Vorhandensein von freien Aminos~iuren verglichen. 

z. Der Troekensubstanzer t rag des ,,Restmaises" 
nicht best~ubter Pflanzen liegt um 29% hfher  als der 
best~iubter. Die Bl~ttter und Stengel haben einen 
hfheren Trockensubst anzgehalt. 

3. Die nicht best~iubten Gesamtpflanzen brachten 
nur 68% des Trockensubstanzertrages yon best~tub- 
ten, well der anteilm~tBig sehr ins Gewicht fallende 
Kolben prakt isch fehlt. 

4. Der Disaccharidgehalt  und -ertrag nicht best~ub- 
ter Pflanzen (sowohl yon Bl~ittern, Stengeln, Spin- 
deln und Lieschbl~tttern einzeln als auch von den 
Gesamtpflanzen) ist in den yon uns untersuchten 
Entwicklungsstadien einiger MMsziichtungen h6her 
als der best/iubter. 

5. Der durchschnittl iche Rohproteingehalt  des 
, ,Restmaises" ist um etwa 1~ dem best~iubter Pflan- 
zen tiberlegen. Der Rohproteiner trag der Gesamt- 
pflanzen betdigt  77% yon dem best~ubter;  der Rein- 
proteinertrag 57%. Als Grund dafiir wird auch bier 
das Fehlen des stoffreichen Kolbens angesehen. 

6. Die Boniturwerte  der freien Aminos~uren 
liegen bei den einzelnen Organteilen nicht best~iubter 
Pflanzen im Durchschnit t  hSher. 

7. Arginin, Asparagins~ure und Alanin sind bei 
den nicht best/iubten Pfianzen gesteigert, Serin 
hingegen vermindert .  

L i t e r a t u r  
1. BORGER, H.,  W. HUHNKE, D. K•HLER, F. SCHWA- 

NITZ und R. v. SENGBUSCH: Untersuchungen fiber die 
Ursachcn der Leistung yon Kulturpflanzen. I. Das Ver- 
halten der Komponenten des St~Lrkeertrages yon Kar- 
toffeln. Der Zfichter 26, 363--7 ~ (1956). - -  2. DIEMAIR, 
W. : 3s tier Vereinheitlichung der Analysen- 
methoden ffir Fruchts~fte. Fliissiges Obst 23, 5--1o 
(1956) . - -  3. GREENWALD, M.: J. Biol. Chem. 53, 253, 
(1922). In: Methodenbuch Band I l l ,  Untersuchung der 
Futtermittel. Berlin-Radebeul: Neumann-Verlag 1951. - -  
4. Looms, W. E. : The Translocation of Carbohydrates 
in Maize. Iowa State College Journal .of Science IX, 
5o9--52 ~ (1934/35)- - -  5. MATTHIAS, W. : Uber ein papier- 
chromatographisches Verfahren ttir Serienuntersuchun- 
gen in der Pflanzenzfichtung. Der Zfichter 24, 313--316 
(1954). - -  6. MESSIAEN, C. M.: Richesse en Sucre des 
Tiges de Mais et Verse Parasitaire. Revue de Pathologic 
Vfgftale et d' Entomologie Agricole deFrance 36, 209 --213 
( 1 9 5 7 ) . -  7. MONCH, E.: Die St0ffbewegungen in 
der Pflanze. Jena: Verl..ag G. Fischer 193o. - -  8. NEH- 
raNG, K., u. W. LA~:BE: Uber die Jknderung in der Zusam- 
mensetzung des Maises in Abh~ngigkeit yore Vegetations- 
zustand. Z. Tierphysiologie, Tierern~hrung und Futter- 
mittelkunde 14, 129--144 (1959). - -  9. POTTEI~AT U. 
]-I. ESCHMANN: Application des complexones en dosage 
des sucres. Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebens- 
mitteluntersuchung und Hygiene (Bern) 45, 31z--329 
( 1 9 5 4 ) . -  lo. Sc~oo~L, N.: J. Unters. Lebensmittel 57, 
566, 1929. In: Methodenbueh Bd. IV, Chemische und 
biologische Qualit~tsbestimmnng g~Lrtnerischer und landw. 
Erzeugnisse. Radebeul-Berlin: Neumann-Verlag 1953. - -  
11. SC~WANITZ, F.: Das Ertragsproblem in entwick- 
lungsphysiologischer Sicht. Der Zfichter 3o, 45--56 
(196o). - -  12. SENGBUSCH, R. v.: Ulltersuchungen tiber 
die Ursachen der Leistung unserer Nahrungskultur- 
pflanzen. Jahrbnch der Max-Planck-Gesellschaft z. 
F6rderungder Wissenschaften e.V.S. 200--209 (1956) .-  
13. SPRAGUE, G. F. : Corn and Corn Improvement. New 
York: Academic Press, ' Inc. 1955. - -  14. THIJN, G. A.: 
Observations on Flower Induction with Potatoes. 
Euphytica 3, 28--34 (1954). 

Aus dem Max-Planck-Insfitut f f r  Pflanzengenetik Rosenhof bei Heidelberg fiber Ladenburg a. N. 

Untersuchungen fiber den Einflut3 verschiedener Faktoren 
auf die Ploidiestufenanteile einer 

Von THOMAS 

A. Einleitung 
�9 Das zur Zeit zum Anbau kommende sogenannte 

,,polyploide" Zuckerrt tbensaatgut wird durch eine 
freie Bestandeskreuzung yon diploiden und te tra-  
ploiden Pflanzen erzielt. Seiner Erzeugung entspre- 
chend ist das so gewonnene Saatgut  anisoploid2: die 
yon den diploiden und tetraploiden Samentr~gern 
zusammen geernteten Fruchtkniiuel enthalten di- 
ploide, triploide und tetraploide Embryonen.  

Die Leistungsf~higkeit einer anisoploiden Zucker- 
rt ibenpopulation ist weitgehend abh~ingig yon dem 
zur Zeit der Ern te  vorhandenen Verh~ltnis der drei 
Ploidiestufen. Auf Grund von langj~hrigen Erfah- 
rungen und exakten Untersuchungen (KNAPP und 

1 Jetzige Anschrift: Kleinwanzlebener Saatzucht AG, 
Einbeck. 

z Nach STArJDE (1959) bezeichnen wir ein Saatgut, aus 
dem Pflanzen verschiedener Ploidiestufen hervorgehen, 
als anisoploid, im Gegensatz zu einem isoploiden Saatgut, 
aus dem Fflanzen nur einer einzigen Ploidiestufe hervor- 
gehen. 

anisoploiden Zu&errfibensorte 
SE.DLMAYR 1 

WIEBALCK 1957, GRAF 1958 ) wird allgemein ange- 
nommen, dab bei den gegenw~rtigen anisoploiden 
Zuckerrfibensorten die triploiden Pflanzen die hfchste  
und die tetraploiden die niedrigste Leistung aufwei- 
sen, womit selbstverst~ndlich hier nicht gesagt wet-  
den soll, dab in Zukunff  nicht auch hoch-produk- 
t ive tetraploide Stgmme entwickelt werden k6nnen, 
welche die diploiden in Rein- oder auch in Mischan- 
bau  leistungsmgl3ig fibertreffen (KNAPP 1956 ). 

Der prozentuelle Anteil der einzelnen Ploidie- 
stufen in einer anisoploiden Rtibenpopulation kann 
durch verschiedene Faktoren beeinfluBt werden 
(K. SEDLMAYR 1955, 1957, KNAPP und WIEBALCK 
1957, BERNSTROM 1957, DUYVENDAK 1960, ISAK 
1960, SCHNEIDER 1960, FISCHER und SCHNEIDER 
1960 ). Solange in der Praxis die Pollensterilit~it zur 
Gewinnung eines ann~hernd loo%ig  triploiden Rti- 
bensaatgutes  noch nicht ausgentitzt werden kann, 
kSnnen Untersuchungen fiber den EinfluB dieser 
Faktoren auBer ihrem theoretischen Wert  auch vom 


