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Beitrag zur Xenienfrage bei Roggen. 
Von F r a n z  Fr immeL 

Der Nachweis des Vorkommens von Farb- 
xenien bei Roggen wurde zuerst yon v. TSCI{ER- 
MAK, dann durch v. ROMKER erbracht, als es 
letzterem gelungen war, Sorten zu erz/ichten, die 
in bezug auf Endospermf~irbung erbliche Diffe- 
renzen aufwiesen ( ia  u. i b). Praktische An- 
wendung fiir den Ausbau der Zfichtungslehre 
fanden die Farbxenien bei Roggen dutch die 
Anwendung recessivfarbiger Sorten als Indi- 
katorrassen zur Erforschung des Vizinismus 
(2, 3). Die Frage des Vorkommens yon Gr6gen- 
xenien bei Roggen wurde dutch NICOLAISESr (4) 
einer eingehenden experimentellen Priifnng nnter- 
zogen. Das Resultat dieser Untersuchungen i s t ,  
dab die Befruchtung einer kleink6rnigen Mutter- 
pfianze mit Pollen einer grof3kfrnigen Vatersorte 
zwar zu einer Erh6hung des Gewichtes der ersten 
Samengeneration (SGI) fiihrt, die aber nur um 
ein Geringes die des Muttertypus iibersteigt, also 
weder als eine ~iul3erlich wahrnehmbare Domi- 
nanz des groBk6rnigen Vatertypus in Erschei- 
nung t r i t t  noch auch eine typische Mittelbildung 
darstellt. Die Deutung, welche sich aus diesen 
Befunden ergab, geht dahin, dab Dominanz fiir 
Grogk6rnigkeit zwar angenommen wird, dab 
aber die in SGI im Sinne von Grogkbrnigkeit 
wirksamen Wachstumsimpulse auf der Mutter- 
pflanze durch die das Endosperm umschliegen- 
den Gewebe der Testa und der Fruchthiille in 
ihrer vollen Auswirkung behindert werden. 

Inwieweit Heterosiswirkung mitspielt, bleibt 
often. 

Was nun Formxenien bei Roggen anlangt, so 
wurde aus den Erfahrungen an kiinstlichen 
Kreuzungen bei Getreide im allgemeinen, bei 
Roggen im besondercn das Vorkommen yon 
solchen fiir unsere Getreidearten einschlieglich 
Roggen verneint (I a, Ib, 5 u. 6). Gestfitzt wird 
diese Ansicht durch die Tatsache, dab der Form- 
charakter der K6rner jeder einzelnen Rogghn- 
pflanze einheitlich ist, obwohl bei freiem Ab- 

bliihen jedes Korn doch einem anderen in 
seinem erblichen Kornformcharakter mehr oder 
weniger yon der Mutterpflanze abweichenden 
Vater sein Dasein verdankt. Fiir Weizen liegt 
eine Mitteilung fiber das Vorkommen v o n  
Formxenien yon BLARI~G~EM (7) vor. 

Die Zfichtung yon extremen Formvarianten, 
langkgrniger-kurzkfrniger Roggen (Tabelle I) an 
der Fiirstlich Liechtenstein'schen Saatzucht- 
station Feldsberg (8) ergab die M6glichkeit einer 
experimentellen Oberprfifung dieser Frage. Die 
Durchfiihrung dieses Versuches gesehah in der 
Weise, dab die Nachkommenschaft einer gut 
vererbenden extrem kurzkfrnigen Pflanze in 
einer Parallelreihe zu einer solchen einer extrem 
langk6rnigen Pflanze angebaut wurde. Von 
einzelnen Pflanzen beider Reihen wurde nun je 
eine Ahre durch Schutz mittels Cellophansiicken 
zur Selbstung gezwungen, je zwei Ahren der- 
selben Pflanze in einem gemeinsamen Schutz- 
sack abbliihen gelassen und so der M6glichkeit 
der Oeitonogamie ausgesetzt, ferner je eine 
Ahre zweier Nachbarpflanzen desselben Form- 
typus unter Schutz zwecks Fremdbest~ubung 
innerhalb desselben Formtypus zusammen- 
gegeben und schlieglich je eine ~hre zweier 
Nachbarpflanzen yon differentem Formtypus 
zwecks Kreuzung der beiden Formtypen unter 
gemeinsamem Schutz abbltihen gelassen. Zur 
Aberntung gelangten also yon einzelnen solcher- 
art behandelten Pflanzen: 

I. durch Autogamie entstandene Kbrner; 
2. durch Geitonogamie entstandene Kbrner; 
3. K6rner aus der Kreuzung zweier kurz- 

k6rniger Pflanzen bzw. zweier langkSrniger 
Pflanzen K • K bzw. L • L, typengleiche Fremd- 
befruchtung; 

4- Kurz •  bzw. Lang X Kurz, Typen- 
kreuzung; 

5. K f r n e r  aus frei abgebliihten Ahren. 
Das Resultat ergab, dab die K6rner ihren 
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miitterlichen Formtypus in keiner Weise ver- 
iindert zeigten, auf Grund welcher der gew{ihlten 
Best~ubungsarten immer sie entstanden waren. 

Da die Form eines Roggenkornes keineswegs 
ein dureh wenige MaBelemente exakt beschreib- 
bares geometrisehes Gebilde darstellt, kommt den 
in Tabelle 2 mitgeteilten Liingen-, H6hen- und 

Breitenmagen nur 
der Wert eines 
auf allerdings we- 
sentlichen Mag- 
elementen aufge- 
bauten Zahlenbil- 
des zu, das aber 
die Inspektion des 
Formcharakters 

als solchen durch 
das Auge nicht roll 
ersetzen kann. 

Aber aueh die- 
ses Zahlenbild be- 
stiitigt die dureh 

Abb. L Langk6rniger Roggen. Frucht-  einfache Inspek- 
knoten zur Zeit der Blttte. tion der K6rner ge- 

wonnene eindeutige subjektive Feststellung, dab 
die Kornform an der Mutterpflanze dureh den 
v~terlichen Pollen nicht in ihrem Typus ver/in- 
dert wird. Durch diese Versuchsresultate wird das 

v o n  V .  T S C H E R M A K  

festgestellte Feh- 
len von Formxe- 
nien ffir Roggen 
bestiitigt. Die Be- 
obachtung yon 
BLARINGHEM an 
einer Weizenkreu- 

, zung bleibt verein- 
zelt und bedarf 
noch einer {3ber- 
prfifung. 

Das eben ange- 
Abb. 2. Kurzk6rniger Roggen. Frucht-  fiihrte Versuchs- 

knoten zur Zeit der Blfite. resultatwirdcturch 
vergleichende Be- 

obachtung fiber die Entwicklung der Caryopsen 
der beiden extremen Korntypen verst{indlich. 
Sehon zu einer Zeit, in weleher der Roggen 
noeh im Blfihstadium ist, daher in der Form- 
gebung des Fruchtknotens lediglieh yon den 
Waehstumsimpulsen abh~ngig ist, welche der 
Mutterpflanze eigen sind, lassen sich im Bau 
des Fruchtknotens Untersehiede zwisehen dem 
langk6rnigen und dem kurzk6rnigen Typus 
feststellen (Abb. I, 2). Der Formeharakter 
des Fruchtknotens ist also sehon vor der 
Bestiiubung in typischer Weise vorgebildet. 

Analog wie dies bei wachsenden Laubbl~ittern 
der Fall ist, deutet das Verhalten der Frucht- 
knotenentwieklung darauf bin, dab auch 
bier der Formcharakter des Organes primiir 
dutch die Zellteilungsfolgen festgelegt wird und 
im Stadium des (k6rpergleichen} Streckungs- 

Abb. 3. Langk6rniger Roggen zur Zeit der Milchreife. 

wachstums nur mehr unwesentlichen Form- 
ver/inderungen unterworfen ist, die den Bau- 
typus als solchen nicht mehr ver~indern (9). 
Auch die differenten Korntypen des Roggens 
vergndern w~hrend des Streckungswachstums 

Abb, 4. KurzkSrniger Roggen zur Zeit der Milchreife. 

des Fruchtknotens yon der Bliite bis zur Reife 
ihren Baustil nicht (Abb. 3, 4). 

Ob dem wachsenden Roggenendosperm fiber- 
haupt bestimmte formative Tendenzen eigen 
sind, l~igt sich zur Zeit nicht entscheiden. Ira 
Falle, dab dies so sein sollte, wiire die Vorstellung 
m6glieh, dab das nach seinen eigenen Wachs- 
tumstendenzen sich entwickelnde Endosperm 



xi. Jahrg. io. Heft Beitrag zur Xenienfrage bei Roggen. 303 

Tabelle i. 

Langk6rniger 
Typ . . . . .  

Kurzk6rniger 
Typ . . . . .  

A b m e s s u n g e n  d e r  z u r A u s s a a t  v e r w e n d e t e n  K 6 r n e r ,  

9,376 mm2,936 mm 2,68 mm 
5 0  -4- O, I I  3 =t= O,028 :I: O, O36 IOO 

5 ~ 7,164 mm3,i48 mm2,8o6 mm 
~_ 0,099 ~ 0,049 -4- 0,035 IOO 

~.~|  ~ 
. .~  ~ 4= 

�9 ~ ~ 

31,314 

43,942 

28,584 

39,I68 

IOO 91,28 

IOO 89,I 4 

~0 

:3,0 m m  

8,6 mm 

o 

8 ,0  h i m  

6~O I l l m  

Tabelle 2. A b m e s s u n g e n  y o n  F 1 - K 6 r n e r n .  

~ ~ ~ ~'~ ~'~ ~ ' ~  . ~  ~ o  .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o  "" ~ = HOhe 

mm mm mm 

Saatkorn Nr. 6 des langk6rnigen 
Typus L . . . . . . . . . . .  

Pflanze Nr. 6 des langk6rnigen Ty- 
pus Irei abgebliiht L . . . . .  

Pflanze Nr. 6 des langk6rnigen Ty- 
pus x Pflanze Nr. 5 des lang- 
k6rnigeI1 Typus L • L . . . .  

Pflanze Nr. 6, des langk6rnigen Ty- 
pus • Pfianze Nr. 5 des kurz- 
k6rnigen Typus L x K . . . .  

Saatkorn Nr. 37 des langk6rnigen 
Typus L . . . . . . . . . . .  

Pflanze Nr. 37 des langk6rnigen 
Typus, frei abgebliiht L . . . .  

Pflanze Nr. 37 des langk6rnigen 
Typus • Pfianze Nr. 35 des kurz- 
k6rnigen Typus L • K . . . .  

Pflanze Nr. 37 des langk6rnigen 
Typus • Pflanze Nr. 38 des kurz- 
k6rnigen Typus L • K . . . .  

Saatkorn Nr. 22 des kurzk6rnigen 
Typus K . . . . . . . . . . .  

Pflanze Nr. 22 des kurzk6rnigen Ty- 
pus selbst befruchtet K . . . .  

Pflanze Nr. 22 des kurzk6rnigen Ty- 
pus frei abgeblfiht K . . . . .  

Pflanze Nr. 22 des kurzk6rnigen Ty- 
pus Geitonogamie K . . . . .  

Pflanze Nr. 22 des kurzk6rnigen 
Typus • Pflanze Nr. 23, des kurz- 
k6rnigen Typus K • K . . . .  

Pflanze Nr. 22 des kurzk6rnigen 
Typus x Pflanze Nr. 23, des lang- 
k6rnigen Typus K x L . . . .  

89,65 

99,80 

lO3,62 

i 19,28 

IOO 

98,49 

92,03 

lO8,48 

IOO 

12o,58 

116,58 

122,99 

127,22 

118,35 

die Hiillgewebe der Caryopse durch passive 
Dehnung  in  ihrer endgii l t igen Formgebung  be- 
einflussen m6chte. Das mag gegen AbschluB 
des Reifevorganges in unbedeu tendem MaBe der 
Fal l  sein, keinesfalls k a n n  es sich aber u m  
wesentliche Form/ inderungen  handeln ,  dem  
stehen die Ta tsachen  der Beobachtung ent-  
gegen. 

W e n n  dem so w/ire, dann  w/ire es nicht  ver- 

st/indlich, daB jeder Roggenpflanze eine sie 
individuel l  charakterisierende Kornform eigen 
ist, obwohl, wie schon hervorgehoben,  jedes 
Korn  einen anderen  Vater hat.  

Ferner  1/iBt es die Be t rach tung  der r / ium- 
lichen E i n o r d n u n g  des sich entwickelnden Endo-  
sperms in hohem Grade unwahrscheinl ich er- 
scheinen, dab dieses in seinen friihen Entwick-  
lungsstadien f iberhaupt  einen format iven Ein-  
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ftuB auf die umhiillenden Gewebekomplexe 
iiben k6nnte. 

Der Umstand, dab das Endosperm bis in sehr 
sprite Entwieklungsphasen einen ganz weichen 
plastischen Zellkomplex darstellt, und das auch 
noch zu einer Zeit, in welcher die Hautgewebe 
des Kornes 1/ingst schon eine gewisse mecha- 
nische Verst~irkung erfahren haben, zwingt dem 
Endosperm eine formativ passive Rolle auf. 
DaB allerdings kurz vor der Reife passive Deh- 
nungen tats/ichlich vorkommen, geht eindeutig 
aus der Tatsache hervor, dab die K6rner zur 
Zeit der Milchreife gr6Ber sind als bei tier Votl- 
reife. Der Grad dieser Dehnung, die allerdings 
einen wesentlichen formativen EinfluB nicht 
mehr hat, kann je nach der Kr/iftigkeit des 
Wachstums des Endosperms verschieden sein. 
So kommt es dann, dab die reifen K6rner einer 
Xhre ungleich schwer sind, sei es infolge yon 
Erntthrungsdifferenzen der Kornpl~itze, sei es, 
dab das Phgnomen der Gr6Benxenien in jedem 
Korn sich infolge differenter Vaterschaft ver- 
schieden auswirkt, sei es, dab verschieden starke 
Heterosiswirkungen mitspielen m6gen. Die ali- 
bekannte Tatsache, dab Roggenk6rner aus 
Selbstung schw~icher entwickelt sind als fremd- 
befruchtete, die auch durch unsere W~igungen 
best~itigt sind (Tabelle 3), beweist die durch die 
stimulierende Wirkung des Kreuzungsaktes be- 
dingte Vergr6Berung des Korngewichtes. Be- 
trachtet man allerdings diese Tatsache n/iher, 
so dr~ingt sich folgende {]berlegung auf. Das 
Fehlen yon Formxenien bei Roggen ebenso wie 
die auf ein Minimum herabgedr/ickte Gr6Ben- 
xenienbildung zeigt die Abh/ingigkeit der Korn- 
modellierung yon der Form und Gr6Be der 
mfitterlichen Fruchth/illen. 

Wenn dem aber nun so ist, dann ist es zu- 
n/ichst nicht recht verst/indlich, dab auf ein und 
derselben Mutterpflanze Selbstung unter Ein- 
schluB geringeres Korngewicht ergibt wie 
Fremdbefruchtung unter EinschluB. DaB auf 
jeden Fall Xhren, die zur Zeit der Bliite ein- 
geschlossen waren, auch bei Fremdbefruchtung 
geringeres Korngewicht ergeben als frei ab- 
gebliihte, erkl~rt sich zwanglos aus der physio- 
logischen Sch~idigung durch den Einschlul3. Aus 
diesem Grunde wurde ja auch in dieser Arbeit 
als NaB ffir die GroBk6rnigkeit einer Pflanze 
stets das dutch kfinstliche Schtidigung nicht be- 
troffene Korngewieht der frei abgebl/ihten ~hren 
herangezogen. 

Wenn es also richtig ist, dab unter gleichen 
5mBeren Bedingungen (EinschluB) Fremdbefruch- 
tung bei Roggen grSBere KSrner ergibt als 
Selbstung, und wenn es richtig ist, dab die Korn- 
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gr6Be, yon geringfiigiger Gr6genxenienbildung 
abgesehen, im wesentlichen yon den Wachstums- 
impulsen der miitterlichen Fruchthiillen ab- 
h/ingig ist, dann ist der Schlug naheliegend, dab 
Selbstung einen geringeren Wachstumsimpuls 
auf das miitterliche Gewebe der Fruchthfille aus- 
iibt Ms Fremdbest/iubung. Somit reiht sich der 
Roggen dem Falle yon Cheiranthus cheiri, bei 
welchem v. TSCHERMAK den EinfluB der Best/iu- 
bung auf den Ausbildungsgrad der Fruchthiillen 
nachgewiesen hat, an. Die Fruchtausbildung bei 
Roggen stellt also eine Xeniodochie dar. 

Vergleicht man das Korngewicht der unter 
VerschluB abgebliihten typengleichen Kreu- 
zungen L x L  und K X K mit den Korn- 
gewichten der unter den gleichen /iuBeren Um- 
st~inden erzeugten typenverschiedenen Kreu- 
zungen L • K und K X L, so zeigt sich zwar 
im einzelnen kein einheitliches Bild, der Um- 
stand a be l  dab im Durchschnitt eine Erh6hung 
des Korngewichtes (Tabelle 4) der typen- 
verschiedenen Kreuzungen festgestellt werden 
kann, 1/iBt das Vorhandensein einer Heterosis- 
wirkung bei typenverschiedener Kreuzung als 
nicht ausgeschlossen erscheinen, doch kann eine 
solche auf Grund der vorliegenden Beobach- 
tungen keineswegs als erwiesen gelten. 

Die Betrachtung der reziproken Kreuzungen 
ergibt folgendes Bild. 

Das durchschnittliche Korngewicht der SGI 
schwerk6rnige Pflanze X leichtk6rnige Pflanze 
ist merklich gr6Ber als das der reziproken 
Kreuzungen. 

Das durchschnittliche IOoo-Korngewicht der 
schwerk6rnigen Mutterpflanzen betr/igt 4I,I8 g 
das der leichtk6rnigen Vaterpflanzen 34,48 g, 
das Korngewicht der schweren Eltern verh/ilt 
sich also zu dem der leichten wie IOO : 83,7. 

Das durchschnittliche lOoo-Korngewicht der 
SGI schwer • leicht betr/igt 35,83 g, das der 
reziproken Kreuzung leicht X schwer 34,45 g, 
SGI schwer • leicht verh/ilt sich also zu SGI 
leicht • sehwer wie IOO : 96,15. 

Es ergibt sich also ein ganz analoges Bild wie 
das yon NIKOLAISEN auf Grund einer viel aus- 
gedehnteren Versuchsserie gefundene Resultat, 
dab zwar die Gr6Benausbildung des Kornes, wie 
dies v. TSCHERMAK formuliert, eine,,abh/ingige", 
d .h .  von den Wachstumsimpulsen des miitter- 
lichen Gewebes im wesentlichen bedingte ist, 
dab sich aber doch ein leichter EinfluB im Sinne 
einer Gr6Benxenienbildung zeigt, der sich darin 
/iuBert, dab sich eine geringftigige Erh6hung 
des SGI nach Best/iubung mit Pollen einer 
grogk6rnigen Pflanze ergibt, keineswegs aber 
eine so hohe, wie sie zu erwarten w/ire, 
wenn die Ausbildung des Endosperms nicht 
yon dem umgebenden miitterlichen Hiillge- 

Tabelle 4. 
V e r g l e i c h  d e r  K o r n g e w i c h t e  t y p e n g l e i c h e r  u n d  t y p e n v e r s c h i e d e n e r  K r e u z u n g e n .  

Pflanze 
N L  

I L  

6L 

I8L 

23 L 

I K  

5 K 

I8K 

22  K 

35 K 

38 K 

Frei 
abgeblfiht 

I o o o - K . - G .  

45,73 

32,54 

37,58 

4o,74 

39,95 

2 5 , 0 2  

37,47 

37,52 

Typengleiche 
Kreuzung 

46,13 

38,1o 

36,56 

23,70 

16,57 

37,00 

24,7 ~ 

2 9 , 0 0  

27,38 

43,34 

Vaterpflanze 
frei 

abgeblfiht 

2 L  
36,66 

5 L 
38,07 

19 L 
28,28 

21 L 
39,84 

2 K  
31,82 

6 K  
29,I3 

19 K 
31,95 

23 K 
3o,6o 

36 K 
35,24 

39 K 
4o,24 

Typen- 
verschiedene 

Kreuzung 

4o,13 

33,4 o 

45,82 

35,9o 

32,78 

38,57 

31,92 

27,1o 

27,66 

42,35 

Verh~iltnis der 
Vaterpflanze typenverschie- 

frei denen zur ty- 
abgebliiht pengleichen 

Kreuzung 

I K  
40,74 

5 K  
39,95 

18 K 

22 K 
2 5 , 0 2  

I L  
45,73 

6 L  
32,54 

I8 L 

23 L 
37,58 

37 L 
44,98 

37 L 
44,98 

Der Zfichter. i i .  Jahrg.  

( L x L ) : L x K  
lOO:87 

Ioo:87 

lOO:125 

lOO:151 
lOO:113 

I0O:I98 

lOO:1O 4 
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3 0 6  FRIMMEL: Beitrag zur Xenienfrage bei Roggen. DerZ~ichter 

webe in seinen Wachstumstendenzen begrenzt 
wiirde. 

Vergleicht man schlieBlich die durchschnitt- 
liche Kornschwere (frei abgebl/ihter Ahren) der- 
jenigen Pflanzen, die sich als selbstfertil er- 
wiesen haben, mit dem Korngewicht solcher 
Pflanzen, bei welehen das Versagen der Selb- 
stungen auf Selbststerilit/it schlieBen l~iBt, so 

Tabelle5. V e r h a l t e n  d e r  Korn~  
bei  r e z i p r o k e n  K r e u z u n g  

Schwere Mutterpflanzen 
frei abgeblfiht . . . .  

sehwer • leieht . . . . .  
Leichte Vaterpflanzen 

frei abgeblfiht . . . .  
Leichte Mutterpflanzen 

frei abgeblfiht . . . .  
leicht • schwer . . . . .  
Schwere Vaterpflanzen 

frei abgeblfiht . . . .  

Zahl 
der 

K6rner 

34o5 
632 

4768 

4768 
637 

3405 

D 

41,18 
35,8I 

34,48 

34,48 
34,63 

4I,I8 

e w i c h t e  
e n .  

=LM 

1,o643 
z~ 2,13o2 

~= 1,215 

:ix 1,215 
~= 1,878 

~ I,O643 

ergibt sich (Tabelle 6), dab das Durchschnitts- 
korngewicht der selbstfertilen Pflanzen deutlich 
h6her ist als das der selbststerilen. Dieses Re- 
sultat steht im Einklange mit der Ansicht (II), 
dab die Selbstfertilit~it in physiologischer Be- 
ziehung zu der Ern/ihrungslage der Bliitenregion 

T a b e l l e  6. 

Selbstfertile (nach freiem Abbliihen) 
Lang I Kurz 

Zahl der K6rner = 23oo Zahl der K6rner ~ 922 
D . . . . . . .  39,45 D . . . . . . .  37,43 
i . . . . . .  1,633 4- . . . . . .  2,516 

Selbststerile (nach freiem Abbltihen) 
Lang Kurz 

Zahl der IK6rner = 2527 Zahl der K6rner = 22oo 
D . . . . . .  35,64 I D . . . . . . .  32,22 
4- . . . . .  2,06731 • . . . . . .  1,5o6 

steht in der Art, dab tdberern~hrung der B1/iten- 
region und damit verbunden Hypertrophie der 
FrnchtgrSBe mit Abbau jener physiologischen 
Reaktionen zusammenh~tngt, welche die Selbst- 
sterilit~it bedingen. Der Versuch ergab in kurzer 
Zusammenfassung folgende Resultate: 

i. Formxenien kommen bei Roggen nicht vor, 
ein Resultat, das die bisher in der Literatur 
(v. TSCHERMAK) gemachten Feststellungen be- 
st~itigt. 

2. Gr613enxenien zeigen sich nur in ganz 
geringfiigigem Ausmage. 

3. Das Endosperm spielt daher eine formally 
passive Rolle, seine Gestaltung ist abh/ingig yon 

dem ]3austil und den Wachstumsimpulsen des 
miitterlichen Gewebes. Die Reizwirkung des 
Pollens auf dieses ist bei Selbstung geringer als 
bei FremdbestSubung (Xeniodochie). 

4. Heterosiswirkung nach typenfremder Kreu- 
zung ist nicht ausgeschlossen, doch keineswegs 
erwiesen. 

5. Es besteht eine Beziehung zwischen der 
Neigung zur Selbstfertilit~it und der Ober- 
ern~ihrung der Blfitenregion in dem Sinne, dab 
im Durchschnitt grol3k6mige Pflanzen mehr zur 
Selbstfertilit/it neigen als kleink6rnige. 

Das Versuchsresultat 1/if3t das Bestreben, 
dureh Heranzucht yon Roggenst/immen, welche 
in der Kornform wesentlich differieren, Eltern- 
partner zu gewinnen, deren gemischter Anbau 
zn einem Erntegnt fiihren k6nnte, das auf dem 
Wege mechanischer Sortierung nach Form- 
verschiedentleiten in typengleich und typen- 
fremd befruchtete geschieden werden k6nnte, 
als aussichtslos erscheinen, soweit es sich um 
Sortierung nach Kornform handelt. Ob es ge- 
lingen k6nnte, durch Schweresortierung wenig- 
stens eine praktisch brauchbare Anreieherung 
eines aus Mischanbau differenter Korntypen ge- 
wonnenen Erntegutes an verlM31ich typenfremd 
befruchteten SGI Samen zu erzielen, bleibt noch 
abzuwarten. Von der L6sung dieser Frage wird 
es abh~ingen, ob es praktisch m6glich sein 
k6nnte, echten Heterosisroggen, d .h .  Saatgut, 
das zu lOO% oder doch wenigstens zu hohem 
Prozentsatze aus verl/il31ich typenfremd fiber- 
kreuzten K6rnern besteht, herzustellen oder 
nicht. Mit dieser Frage steht und f/illt das 
Problem der Ziichtung echten Heterosisroggens. 

Ffir freundliche Mithilfe bei der Ausarbeitung 
des Versuches sage ich Herrn Ass. W. I?;DRUCH 
Dank. 
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Die amerikanischen Pflanzenpatente Nr. 162--173. 
Patent lkTr. 162: ,,Rose", 

angemelde t  am 22. Augus t  1935, er tei l t  am 21. Ja -  
nuar  1936. ARCHIBALD FLINT WATKINS, Tyler,  
Tex.,  f ibertragen an Dixie  Rose Nursery,  Tyler,  Tex. 

Es hande l t  sich um eine Spielart  der ,,Pr~isident 
He rbe r t  Hoove r " -Rose ,  die sich sowohl zur Garten-  
rose wie auch zur Schni t t rosenzucht  eignet.  Be- 
merkenswer t  is t  die IIeuartige F~irbung, die in der  
Knospe blutrot ,  bei der  vollerblf i ten Rose ama-  
r an th ro t  mi t  hel lerer  Mit te  ist  und der im Pflanzen- 
pa t en t  Nr. 8 beschriebenen Fa rbe  der ,  ,Mary H a r t " -  
Rose ~hnelt. Die  einzeln oder  zu mehreren  zu- 
s ammens tehenden  Bli i ten werden  bis zu 11, 5 cm 
grog uiid beha l ten  ihre F o r m  bis zum Ende  bei. 
Die Rose w~Lchst als Busch und ha t  sehr groB- 
bl~t tr iges dichtes Laub  yon dunkelgrf iner  Farbe.  
Die jungen  BlOtter sind oben bronzefarben,  un ten  
r6t l ich gef~irbt Zahlreiche Dornen  bedecken den 
S t a m m  und die Zweige. 

Patent Nr.  I63:  , ,Rose",  
a i igemeldet  am 22. Augus t  1935, er te i l t  am 21. Ja-  
nuar  1936. ARCHIBALD FLINT WATKINS, Tyler,  
Tex.,  f ibertragen zur H~tlfte an Jackson  & Perliiis 
Company,  Newark,  N. Y., und zur andereii  H~lf te  
an Dixie  Rose Nursery,  Tyler,  Tex.  

Es hande l t  sich u m  eine Abar t  der  im Pf lanzen-  
p a t e n t  Nr.  62 besehriebeneii  t lybr iden-Teerose  
, ,Gov. Alfred E.  Smi th" -Rose ,  eine hoehrankende  
Buschrose von  krS~ftigem \u  niid IIngew6hii- 
l icher Widers tandsf~higkei t ,  die sich ffir n6rdliches 
K l ima  besonders gu t  eignet. In  allen anderen 
Eigenschaftei i  gleieht  die Rose der Elter i ipflanze.  

Patent Nr.  164: , ,Kirsche" ,  
a i igemeldet  aim 8. Feb rua r  1934, er te i l t  am 21. Ja-  
nuar  1936. MENNO GERBER, Orville,  Ohio. 

Beai i sprucht  wird eine sp~te SfiBkirsche unbe- 
kann te r  Herkunf t .  Der  B a u m  ist  j e t z t  e twa 
2o Jahre  alt. Von ihm wurdeii  Reiser  auf junge 
B~ume aufgepfropft ,  die fippig gedeihen.  Die 
Reifeperiode der neuen Kirschei ispielar t  l iegt  fast  
2 Monate  sp~iter als die anderer  Sfil3kirschenarten 
in derselben Gegend, d. h. e twa  v o m  1.--15. August .  
Die reifen Fr t ich te  k6nnen vim l~inger am B a u m  
h~ingen bleiben ohne zu faulen, so dab bis. Anfaiig 
Sep tember  Frf ichte  geern te t  werden k6nnen. Die 
F r u c h t  ist  test  und ver l ie r t  keinen Salt ,  wenn der 
Stengel  heraiisgezogen wird. Wegen  dieser Eigen-  
schaffen ist  die neiie Sorte wicht ig  ftir den Hande l  
und die Hers te l lung  yon Konserven,  

Patent Nr.  165: , ,K6nigsli l ie",  
angemelde t  am 16. Oktober  1934, er te i l t  am 
18. Feb rua r  1936. CHESTER N. MOORE, Schenec- 
tady,  N. Y., i ibertrageii  an General  Elec t r ic  Com- 
pany,  a corporat ion of New York. 

Die E igenar t  der neuen K6nigslilie (Liliiim Re-  
gale) bes teht  darin, dab sie im Gegensatz zu anderen 
Ar ten  der Famil ie  test  geschlosseiie S taubbeute l  
hat,  so dab kein Blf i tenstaub auf die weil3en 
Blfiteiibl~ttter fallen kann und deren Sch6iiheit  be- 
eintr~chfigt .  Die  neue Ar t  ents ta i id  durch  Behand-  
lung der  Zwiebeln auf  einer Ble iunter lage  w~ihrend 
eiiier halben Minute  m i t  R6ntgens t rah len  aus 
einem Wolframspiegelrohr .  Alle von derar t  behan- 
delten Zwiebelii  for tgepf lanzten Pf lanzen wiesen 
v611ige Best~indigkeit der  als neu beanspruchten  
Eigenschaf ten auf. 

Die IIeu~ K6iiigslilie besi tz t  groge t rompete i i -  
f6rmige Blfi ten mi t  6 wachsar t igen Blf i tenbl~t tern,  
die in zwei Ringeii  zu je drei angeordnet  sind. Die 
iiuBeren Blf i tenbli i t ter  sind an der  Unterse i te  rosa 
und lila get6nt.  Die inneren Blfitenbl~itter haben 
eine an der Basis ma t tge lb  get6nte  Mittelr ippe.  Die 
S taubbeute l  werden im Laufe der Blfi teperiode 
kleiner und ~indern ihre Farbe  yon orangegelb zu 
rotbraun,  was den dekora t iven  Ei i idruck  der 
Pf lanze erh6ht.  

Patent Nr .  166 : , ,Pfirsich", 
angemelde t  am 22. Sep tember  1934, er te i l t  am 
18. Februa r  1936. WILLIAM C. ELLIOT, Modesto, 
Calif. 

Dieser neue Freikernpfi rs ich en ts tand  wahr-  
scheinlich Ms Kreuzung zwischen dem , ,Muir"-  und 
dem , ,Pa laro"-Pf i rs ich  und zeichnet  sich du tch  
seine sp~te Reife  aus. Der  mittelgrol3e, kr~ftige 
B a u m  tr~igt v o m  zweiten J a h r  an regelmiiBig und 
reichlich uiid bedarf  kr~iftigen Verschneidens.  Die 
Frf ichte  sitzen test  am B a u m  und werden bis zu 
7 cm im Durchmesser  grog. Die mi t te l s ta rke  I -hu t  
h~ilt ziemlich test  am Fleisch und schfitzt  die F r u c h t  
in feuchter  ulld t rockener  Wi t t e rung  vor  dem Zer- 
platzen. Die H a u t  h a t  IIur wenig uiid ganz kurzen 
Flaum.  Ihre Fa rbe  ist  orangegelb m i t  ka rminro tem 
Fleck. Das Fruchtf le isch ist  tiefgelb, am  Kern  ro t  
und voii sfiBem, mi ldem Geschmack.  Besonders 
wicht ig  sind die guteii  Konservierungseigenschaf ten 
der  neuen Pfirsiehart ,  die keine besondere Behand-  
lung oder  Kfihlung der  Frf ichte  vo r  dem Versand 
oder Lagern notwendig  machen.  

21" 


