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In  mehreren friiheren Arbeiten wurde die Analyse 
der sogenannten Erectoidesmutationen beschrieben 
(vgl. HAGBERG, 1954). Sie stellen den h~iufigsten Typ 
der vitalen und morphologisch ver~inderten Mutanten 
dar, die durch Bestrahlung oder Behandlung mit ver- 
schiedenen Mutagenen erhalten werden. S~imtliche 
Erectoide sind durch eine gr6gere Pkhrendichte aus- 
gezeichnet - -  die Internodien der J~hren sind signifi- 
kant ktirzer als die der Muttersorte. Als Ausgangs- 
material wurde normale zwei-reihige Nutansgerste 
benutzt. Diese Mutanten sind besonders deshalb in- 
teressant, da sie a l l e -  bis heute sind tiber loo in dem 
Sval6fer Material registriert - -  Vergnderungen in einer 
einzigen quantitativen Eigenschaft darstellen. 

Jede dieser Mutationen verh~ilt sich wie ein einfach 
spaltender Faktor (HAGBERG, i953 a). Zun~ichst be- 
stand die Aufgabe, die DominanzverNiltnisse und das 
eventuelle Vorkommen yon Superdominanz zu unter- 
suchen (siehe HAGBERG, i953 a und b). 7 ~ Mutanten 
sind bis heute untersucht worden. Davon sind zwei, 
ert 52 und eft 67, vollst~indig dominant, err 18 ist par- 
tiell dominant, und alle tibrigen sind mehr oder weni- 
ger vollsffindig rezessiv. Wenn man ein hinreichend 
grol3es Fi-Material zur Verfiigung hat, kann man je- 
doch signifikant dichtere Ahren bei den Heterozygoten 
( A a )  als bei den Normaltypen ( A A )  nachweisen. 

Die zweite Frage gilt dem Allelomorphismus. Auf 
wieviele verschiedene Loci verteilen sich diese 70 Mu- 
tationen? Vorl~ufige Ergebnisse sind bei HAGBERG, 
NYBOM nnd GUSTAFSSOVr (1952) und bei HAGBERG 
(1953 a und 1954) zusammengefal3t. Die frtiher be- 
schriebenen 12 his 14 Loci haben sich nun auf 22 bis 
25 erh6ht, wie aus der Tab. 1 hervorgeht. In  ihr sind 
die bis heute untersuchten Mutationsf~lle aufgeftihrt. 
In  frtiheren Arbeiten wurden die Mutanten, wenn sie 
lokalisiert waren, z. B. als err a 6 bezeichnet. Dies be- 
deutet, dab man zeigen konnte, daft die Erectoides- 
mutation 6 eine Ver~inderung im Locus a darstellt. 
N ach den neuen NomenMaturregeln, die yon ,,The 
International Committee on Genetic Symbols and 
Nomenclature" vorgeschlagen sind, soil die genannte 
Mutante oder Mutation als er t -  a ~ benannt werden. 
Das neue System wird bier konsequent verwendet. 

Ein Fragezeichen in der Tabelle gibt an, dab die 
Mutation sehr wahrscheinlich dort zu lokalisieren ist, 
dab aber noch weitere Ergebnisse abgewartet werden 
miissen, um diese Aussage zu sichern. 30 h und 3 ~ l 
geben zwei Mutationen an, die gleichzeitig in den glei- 
chen Nachkommen aufgetreten sind. Ihre Analyse 
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wird in einem anderen Zusammenhang behandelt 
werden. E f t  14 ist in der Tabelle sowohl beim Locus c 
wie auch beim Locus d aufgefiihrt. Hier sind, wie auch 
WETTSTEIN (unver6ffentlicht) naehweisen konnte, 
zwei Erectoidesloci gleichzeitig mutiert. Aus den Nach- 
kommen wurden doppelrezessive Pflanzen isoliert, 
w~ihrend die Genotypen cX4cl~D D und C C d ~4 d 1~ wahr- 
scheinlich verworfen wurden. Die relativ hohe Fre- 
quenz der Erectoidesmutationen bietet die recht sel- 
tene Chance, dab zwei Mutationen gleichzeitig in der 
selben Pflanze verwirklicht werden. 

Tabelle i. Allelismus bei Erectoidesmutationen. 

LOCUS 
Erectoides- 
MutanteNo. 

Locus 
Erectoides- 
MutanteNo. 

a b c d e f g h i j k 1 m 
6 2 1 7 17 18 24 25 27 31 32 12 34 

i i  4 i4ei4d65 68?53 35 
i3 5 39 i5 4 ~ 
i9 9 47 3oh 41 
21 48 3o1 42 
23 59 33 54 
28 62e43 64 
29 63?60 
36 66 
38 7 ~ 
49 

n o p q r s t u v x y z 
51 i6 44 45 52 5 ~ 55 56 57 58 ?61 7697 

67 ? 

Tabelle 2. L~inge der A'hreninternodien (= Liinge von 
lo A'hreninternodien in ram, gerechnet yon der Basis der 
/i~n/ten /ertilen Bli~te an) und Ldnge des obersten Stroh- 
internodiums bei einigen F 1 Kombinationen zwischen err 14 
und verschiedenen Erectoidesmutanten der Loci c und d. 

Genotyp 

ert 14 
F 1 err 14• 1 

err i 

eft 14 
F~ ert l 4 •  

erl 7 

err 14 
t71 err 14 • err 47 

err 47 

cl4cl4dltdl~ 
ci~cidiID 
ciclDD 

c~cX4d~dl~ 
C cl~di~d ~ 
C C dTd 7 

c14c47d14D 
c47c47D D 

Ahren- 
i~ternod. 

inmm 

18,3 
22,9 
23,8 

18,3 
23,6 
24,4 
18,2 
23,6 
24,7 

Oberstes 
Stroh- 

internod. 
in mm 

37,1 
3o,8 
32,6 

37,1 
33,6 
34,9 
36,3 
28,6 
26,8 

Tab. 2 zeigt, dab ert 14 bei Kreuzungen mit anderen 
Erectoiden, sowohl im Locus c (ert I u n d  ert 47) wie 
auch im Locus d (err 7) eine erectoide F 1 ergibt. 
Er t  14, die einen Zeocritontyp darstellt, besitzt selbst 
eine Nhrendichte (18,2), die ann~hernd derjenigen der 
doppelrezessiven Pflanzen (ccdd) der F~ aus der Kreu- 
zung ert I • err 7 gleieht (16,2 nach I-IAGBERG, 1953a ). 
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Die F1-Pflanzen (c 1 c 14 d 14 D), (C c 14 d 14 d 7) und (c 47 c 14 
d 14 D) besitzen alle dichtere Ahren als die Erectoiden, 
die an den entsprechenden Kreuzungen beteiligt sin& 
Dies steht in vSltiger {)bereinstimrnung rnit Ergeb- 
nissen aus Kreuzungen zwischen den Erectoiden des 
Locus c und Locus d (HAGBERG, l.C.). Dies beweist, 
dab c und d nicht vollst/indig rezessiv sind. 

In diesern Znsarnrnenhang soll erw~ihnt werden, da/?, 
wenn man doppelrezessive Typen wie aa bb rnit ande- 
ren z. B. cc dd kreuzt, die F2-Population in die vier 
Erectoidenloci aufspaltet. Genotypen, wie aa bb cc und 
aa bb cc dd usw. wurden isoliert und mit Homozygoten 
Itir vier andere Erectoidesloci gekreuzt. Man erhielt 
sornit Pflanzen, die far bis zu acht Loci heterozygot 
waren und deren/~-Generat ion in die gleiche Anzahl 
aufspaltete. Dieses Material scheint die eingehendere 
Untersuchung der Wirkung der vielen Gene, die auf 
die eine quantitative Eigenschaft, die Ahrendichte, 
einwirken, zu errnOglichen. 

Ffir mehr als 20 - -  wahrscheinlich ffir 25 - -  Loci 
ist bei Gerste gesichert nachgewiesen, dab sic Gene 
rnutieren k6nnen, die eine grSBere Dichte der Ahren 
bedingen. In diesem Zusarnrnenhang kann darauI 
hingewiesen werden, dab auch Mutanten, die lockere 
Ahren als den Normaltypus ausbilden, vorkornrnen. 
Diese sind abet wesentlich seltener. Auch sie sind 
Gegenstand weiterer Allelisrnusanalysen. 

Die verschiedenen Loci mutieren, wie aus Tabelle 1 
hervorgeht, mehr oder weniger h~uiig. Locus a hat 
is  rnal mutiert, Locus c wahrscheinlich lo rnal und 
Locus d 7 rnal, w~ihrend andere nut  in einern Falle 
mutierten. Es bestehen signifikante Unterschiede in 
der Stabilit~it der verschiedenen Erectoidesloei. Es 
konnte keine Identit~it der einzelnen Mutanten des 
gleichen Locus nachgewiesen werden (vgl. HAGBEI~C, 
NYBOM und GUSTAFSSOI% 1952 ). Genaueste Unter- 
suchungen ftthren zu irnrner feineren Unterscheidun- 
gen zwischen den Mutanten z. B. irn Locus a (1. c.). 
Es weisen jedoch oft die Mutanten, die irn gleichen 
Locus lokalisiert sind, gerneinsarne Ztige gegentiber 
anderen Erectoiden auf. Locus a besitzt eine ziernlich 
gleichrn~iBig diehte ]~.hre, Locus c bildet Ahren mit einer 
breiteren Ahrenbasis und kiirzeren Internodien aus, die 
zurn Apikalende hin lockerer werden. Locus e hat sehr 
dichte Ahren und kurzes Stroh. Beim Locus i ist das 
erste ]~hreninternodiurn stark verl~tngert. Locus m 
zeigt einen sehr unregelrn~il3igen Zuwachs der oberen 
Strohinternodien und auch die Ahre erscheint oft un- 
regelm~iBig ausgebildet. Locus r besitzt eine dichte 
Ahre auf kr~iftiger Pflanze und ist dominant fiber das 
Normalallel. Hieraus geht schon hervor, dab man auf 
jeden Fall einen Pleiotropieffekt der Erectoidesrnuta- 
tionen nachweisen konnte. Nicht nur die Ahrendichte 
wird beeinflul3t, sondern die gesarnte Pflanze ist rnehr 
oder weniger stark ver~tndert (HAGBERC, 1953 a u n d  
\u 1954). Es ist interessant festzustellen, 
dab die verschiedenen Loci eine unterschiedliche 
Stabilit~it gegenfiber verschiedenen fiuBeren Eintlassen 
oder it/ unterschiedIichem genotypischen Milieu auf- 
weisen. EHRENBERG, GUSTAFSSON u I l d  WETTSTEIN 

(1956) weisen in einer Zusamrnenstellung nach, dab 
der Locus a nur nach RSntgenbehandlung mutiert  hat, 
niernals dagegen nach Neutronenbestrahlung. Locus b 
hat in 4 F/illen rnutiert, und nur bei Verwendung der 
alten Goldgerste als Ausgangsmaterial. Insgesarnt 
wurden bei Goldgerste 8 Erectoidesrnutationen er- 
halten, die lokalisiert wurden. Die H/itfte yon ihnen 

Der Zfichter, ~8. Band 

ist durch Ver/inderungen im Locus b bedingt. Obgleich 
ein sicherlich urnfangreiches Material der Sorten Bonus 
und Maja untersucht wurde - -  cirka 60 Erectoides- 
mutationen wurden isoliert und lokal is ier t - -hat  man 
bier keine Mutation des Locus b nachweisen k/Snnen. 
Dieser Locus scheint nut  im Genotyp der Goldgerste 
mutabel zu sein. 

Weiterhin stellte man sich die Frage: Wie verteilen 
sich diese Erectoidesloci auf den Gerstenchromo- 
somen? Kopplungsuntersuchungen gemeinsarn rnit 
zytologischen Analysen sollen dies beantworten. Zu- 
n~ichst wollen wir die Ergebnisse der Kopplungsunter- 
suchungen betrachten. Durch Untersuchung der Fe 
und Fa aus Kreuzungen zwischen verschiedenen 
Erectoidesmutanten, die verschiedenen Loci angeh6ren, 
kann man Aufschlfisse tiber den Anteil der doppelt 
hornozygoten Erectoiden bekornmen, d .h .  fiber den 
Anteil der extrem/ihrendichten sog. Zeocriton-Typen 
(NILSSON-EHLE, 1948 ). Diese stellen also Pflanzen 
dar, die homozygot ffir ErectoidesalMe in zwei ver- 
schiedenen Loci sind. Es ist unm6glich, im Rahrnen 
dieses 13bersiehtsaufsatzes die Ergebnisse der vielen 
Kreuzungen im einzelnen zu beschreiben. Es rnuB 
hier genfigen rnitzuteilen, dab die Loci a, b, d, h, 
m, s, v und y rnehr oder weniger starke Kopplung 
mit einem oder mehreren Loci innerhalb der Gruppe 
zu zeigen scheinen. Ferner stellen die Loci  e , / ,  i, k, 
t u n d  u eine zweite Gruppe dar; c und x bilden eine 
dritte. Bei allen fibrigen: g, /, l, n, o, p, q, r und z 
konnte keine Kopplung nachgewiesen werden, weder 
innerhalb dieser Gruppe noch mit irgendeinem der Loci 
der drei anderen Gruppen. Leider ist es nicht m6glich, 
die verschiedenen Erectoidesloci mit Markiergenen 
direkt zu kreuzen, urn diese in den Kopplungsgruppen 
der Gerste direkt zu lokaIisieren. Man ftihrt dabei eine 
genetische Variation der Ahrendichte ein, die sich in 
den rneisten F~illen rnit dem Effekt der Erectoides- 
faktoren deckt, und es wird sornit unrn6glich, Kopp- 
lungsdaten zu bekomrnen. Geeignete Marldergene 
werden aber in Bonusgerste durch Rfickkreuzungen 
eingeffihrt, um eine einigermagen einheitliche Grund- 
lage ffir die Kopplungsuntersuchungen zu bekornrnen. 
Natfirlich k6nnen auch zytologische, oder richtiger ge- 
sagt, eytogenetische Untersuchungen und die Verwen- 
dung zytologischer Markierungen - -  vor allem Trans- 
lokationen - -  zur Lokalisierung der Erectoidesloci in 
den Chromosornen der Gerste beitragen. 

HAGBERG und TJIO (195o und 1951 ) wiesen nach, 
dab ert-d 7 eng an einen Translokationspunkt gekop- 
pelt ist. Es war m6glich, diesen Translokationspunkt 
auf dern kurzen Arm des Chrornosorns a oder 5, nahe 
dern Centrorner nnd nahe dern Ende des Chrornosorns 
b zu lokalisieren (vgl. auch Bu~-I~AM und HAGBERG, 
2956 ). Da die ausgetauschten Segrnente ungleich lang 
sind, ist es m6glich, die Bruchstelle der Chrornosornen a 
und b in Wurzelspitzenrnitosen annfihernd zu bestim- 
men. DaB die Chrornosornen a u n d  b in die Transloka- 
tion eingingen, l~it3t sich leicht durch Kreuzung dieser 
rnit dern von BURNHAM aufgebauten Testsortirnent 
der Gersten-Translokationen, das alle sieben Chrorno- 
sornenpaare der Gerste umfaBt, nachweisen, Gewisse 
Kopplungsdaten weisen darauf hin, dab der Locus d 
auf dern Chrornosom b liegt, das auch Trgger der Kopp- 
lungsgruppe der Erectoidesloci, zu der der Locus d 
geh6rt, sein soll. Da wir im Locus d mehrere andere 
er t -Muta t ionen  kennen, die nicht an eine Transloka- 
tion gekoppelt sind, so handelt es sich im Falle er f - -d  7 

3 
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Abb. 1--6. Metaphasen aus Wurzelspitzenmitosen verschiedener Translokationslinien von Gerste. Orcein-Quetschpr~iparate nach Vorbehandlung mlt 8-Oxy- 
quinolin. 1. x T  1 besitzt die Trataslokationsbruchstellen in den Chromosomen c und g. 2. Bei x T  7 liegen die Translokationsbruchstellen in den Chromo- 
somen a und e. Die Karyotypen yon x T  1 und x T  7 ~ihneln dem Standardkaryotyp. 3. x T  2, der Bruch der Chromosomen d und g ergab einige 
Chromosomen mit je einem Satulliten an jedem Ende. 4- xT 16, der Bruch in den Chromosomen a und e f~ihrte zu einem extrem kurzen Chromosomen- 
loaar. 5 . n T  9, Bruch in den Chromosomen c und d. Die Satelliten yon d sind zu dem langen Arm vor~ c gewandert. 6. n T  6, der Bruch der Chromo- 

somen a und e ttlhrte zu einem extrem kurzen Chromosomenpaar. 

sicherlich nicht um einen Positionseffekt (vgl. GOLD- somen c und / Segmente in dieser Translokation aus- 
SCHMIDT, 1955, p. 126). getauscht haben. Mitoseuntersuchungen zeigten aber, 

Aueh far e r t - - c  t konnte eine enge Kopplung an dab die ausgetauschten Segmente gleichgrol3 sind 
einen Translokationspunkt nachgewiesen werden. Die (TjIo und HAGBERG, 1951 ). Far  den Locus c wurden 
Kreuzung mit ,,the tester set" ergab, dab die Chromo- bis heute acht oder zehn Mutationen bestimmt. Min- 
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destens fiinf yon ihnen sind mit  Translokationen ver- 
bunden nnd drei davon umfassen die Chromosomen 
c u n d / ,  dies betrifft err--&, ert--c  1~ und ert--caL Die 
beiden ersten besitzen fast identische Bruchstellen, 
w/ihrend ert - -c  ~ einen Punkt  gemeinsam mit  s und s4 
hat und der andere im entgegengesetzten Tell des 
Chromosoms liegt. Die Translokation des e r r - - :  ~ hat  
ein Chromosom mit  diesen drei (s, ~4 und 47) gemein- 
sam und bildet nach der Kreuzung mit  ihnen in der F, 
ein Hexavalent .  Durch die vollst~tndige Analyse dieser 
Translokation wird es m6glich sein festzustellen, ob 
Chromosom coder  / den Locus c tr/~gt. Auch e r t - - d  ~ be- 
sitzt eine Translokation, die jedoch noch nicht voll- 
st~tndig analysiert ist. t i ler  besteht also noch eine 
M6glichkeit, den Locus c zu lokalisieren. Die fibrigen 
Mutanten, von denen ert--c  a~ nnd ert - -c  ~s angeffihrt 
seien, besitzen keine Translokationen, die mit  dem 
Locus c gekoppelt sind. 

Auf diese Weise war es m6glich, zwei der oben be- 
schriebenen Xopplungsgruppen der Erectoidesloci 
zytologisch zu lokalisieren. Llberhaupt dtirften die 
Translokationen bei der Lokalisierung yon Genen und 
Mutationen wertvoll sein, sowie ebenfalls ffir Versuche, 
bei denen eine vollst~ndige Korrela~don zwischen den 
Kopplungsgruppen und den Chromosomen erreicht 
werden soll. Aus diesem Grund wurden Transloka- 
tionen, die man durch verschiedenartige Bestrahlung 
oder Behandlung mit  Chemikalien erhielt, isoliert 
und analysiert (BURNHAM und I~IAGBERG, 1956 ). Es 
war zun/ichst beabsichtigt, j eden Chromosomenarm mit  
einem leicht zu best immenden Translokationspunkt zu 
markieren. Die durch R6ntgenbehandlung erhaltenen 
Translokationslinien wurden Init x T  bezeichnet, die 
durch Neutronenbestrahlung entstandenen mit  n T  
und die durch 7-Bestrahlung erhaltenen wurden 
als ),T benannt  usw. Die verschiedenen T-Linien wur- 
den in der Reihenfolge ihrer Isolierung nurneriert. Wie 
schon erw~hnt, zeigten sich gewisse Erectoideslnutan- 
ten an Translokationspunkte gekoppett. Diese T-Linien 
wurden als x T  (err--c1), n T  (ert--c ~) etc. bezeichnet. 

Die meisten der T-Linien wurden yon NYBOM (1954 
und 1956 ) im Hinblick auf die Ertragseigenschaften 
untersucht. NY~oM verwendete jedoch eine andere 
Numerierung der Linien, die in der Tab. 3 angegeben 
wurde. Hier sind die bis heute best immten cytogene- 
tischen Daten der T-Linien, die yon zweizeiligen 
nutans-Gerstensorten erhalten wurden, aufgefiihrt. 
Nach BURNHAM und HAGBERG (1956) besteht die 
Tendenz zu einer ungleichm/ii3igen Verteilung der 
Translokationsbruchstellen beim schwedischen zwei- 
zeiligen Gerstenrnaterial und bei der amerikanischen 
sechszeiligen Gerste. Tab. 4 scheint darauf hinzu- 
deuten, dab der Anteil der T-Linien etwas unterschied- 
lich bei verschiedenen Chromosomenkombinationen 
ist. Eine Signifikanz konnte hierfiir aber nicht erhal- 
ten werden. Zum anderen ist die Verteilung der T- 
Linien bei verschiedenen Chromosomenkombinationen 
bei den zweizeiligen und sechszeiligen Gruppen ein 
wenig verschieden. ;r fiir die Heterogenit~t ist aber 
nicht signifikant (P > o,1). 

Die genauere Lokalisierung der T-Punkte  durch 
Analyse der Wurzelspitzemitose wurde ausftihrlich be- 
schrieben (HAGB]~;RG und TJIO, 195o und 1952, TJIO 
u n d  HAGBERG, 1951 , HAGBERG, 1954,  BURNHAI\~ u n d  

HAGBER~, 1956 ). Einige Fotografien sollen die Ergeb- 
nisse, die Tab. 3 wiedergibt, illustrieren. Abb. x zeigt 
eine Metaphase der Mitose yon x T  1, die sehr fihnlich 
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Tabelle 3 ;  CErOmosomen von zwei~eiliger Gerste, ~wischen 
denen rezi ~roke Translokationen induziert sin& 

Nyboms 
Heutige Be- 

Bezeiehnungen zeichn. 

x T ~ Abb. ~ 9 
xT 2 Abb. 3 2 
x T  3 36 
xT  4 63 
x T  5 ~26 
xT  6 132 
x T  7 Abb. 2 141 
xT  8 171 
x T  9 189 
a c t  l o  219 
acT s.s 246 
acT s2 26~ 
x T  S3 282 
xT s4 297 
acT s5 312 
acT s6 Abb. 4 336 
act s7 345 
acT 18 360 
act s9 372 
n T 1  1 
n T 2  8 
n T  3 33 
n T  4 45 
n T  5 49 
nT 6 Abb. 6 80 
n T  7 84 

~24 
Abb. 5 149 

i 

Translocier te Bruchstelle,a im 
Chromo- 

somen ersten Chrom. I zweiten C/arom. ! 

n T 8  
n T 9  
x T  (ert~c~) 
x T (ert--c ~) 
x T (ert --d ~) 

n T (ert--c ~) 

c und g 
dund g 
b und g 
c und / 
aund d 

und / 
aund e 
aund b 
auud g 
c und / 
a u n d c  
aund b 
c und g 
dund g 
dund 
aund e 
dund g 
aund 
a u n d c  
c und d 
aund b 
e und I 
c und g 
aund b 
a u n d e  
b und e 
(oder ]) 
aund g 
c und d 
c und / 
c und / 
aund b 

c und / 

kurzer Arm? / ]anger Arm ? 
proximM i proximal 

langer Arm ? / langer Arm ? 
i langer Arm? 
I 

kurzer~Arm? langer Arm? 

langer Arm? 
kurzer Arm? 
langer Arm 
tanger Arm? 
langer Arm? 
kurzer Arm, 
distal 

kurzer Arm ? 
langer Arm? 
langer Arm? 
kurzer Arm? 
kurzer Arm? 
kurzer Arm, 
distal 

langer Arm? kurzer Arm? 

kurzerArm.? langer Arm? 
' langer Arm i langer Arm? 

langer Arm ?: langer Arm ? 
langer Arm kurzer Arm, 

distal 

kurzer Arm, [ langer Arm, 
proximal distal 

VOPge ~ 

scklagen ~ 2 

B.~.Lz, <b f " 
L, 
&uppen ~ 

I 
IC:m "Z:~: y. 

reh~;v~ I 
Uingen 137,2 
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Abb. 7. Morphologie der 7 Chromosomen bel Gerste auf Grund der Cytologie der 
Wurzelspitzen, der K ,rrelation der Koppelungspruppen und der Verteilung der.  

T-Punkte. (Unter Gruppen (s. o.) sind Koppelungsgruppen zu verstehen). 
* berechnet nach den relativen L/ingen und den Angaben bei HAGBERG 

"and TJIO, (1951}. 

dem Standardkaryotyp ist. Die ausgetauschten Seg- 
mente sind ungef/ihr gleich groB. Abb. 3 gibt eine 
Metaphase mit  zwei kleinen Chromosomen wieder, 
die je zwei Satelliten besitzen, einen an jedem Ende. 
Der Austausch vollzog sich zwischen den beiden 
Satellitchromosomen d und g. Die Abb. 4, 5 und 6 
zeigen einige andere T-Linien mit deutlich verschieden 
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groBen ausge tausch ten  Segmenten  
u n d  leicht  zu b e s t i m m e n d e n  Ver- 
~nderungen des K a r y o t y p s .  Abb.  7 
g ib t  schemat i sch  die  Gers tenchromo-  
somen wieder .  H ie r  s ind  die  cy to-  
logisch loka l i s ie r ten  Trans loka t ions -  
p u n k t e  auf  den  en t sp rechenden  
A r m e n  e inget ragen.  Die  m i t  C be-  
ze ichneten  N u m m e r n  s ind  BU~N- 
t~aMs T-Lin ien  und  wurden  vom 
Verfasser  w~hrend  seines Aufen t -  
ha l t s  in  dessen I n s t i t u t  ana lys ie r t .  

Kreuzungen  wurden  zwischen all  
den  T-Lin ien  durchgeff ihr t ,  d ie  die 
be iden  gleichen Chromosomenpaa re  
umfassen.  Die  Meiosis der  F~ wurde  
un te r such t .  W e n n  die be iden  ,,ge- 
p a a r t e n "  Chromosomenbruchs te l l en  
in  der  gleichen Region in be iden  Chromosomen liegen, 
so b e k o m m t  m a n  eine normale  P a a r u n g  und  also s ieben 
Biva len te .  Fa l l s  bei  e inem oder  be iden  Paa ren  die 
Bruehs te l len  n ieh t  be ie inander  liegen, so e r M l t  m a n  
Po l l enmut te rze l l en  mi t  Quadr iva len ten .  Deren  Ante i l  
s te ig t  m i t  'der  Verschiedenhei t  der  Bruchs te i Ien  auf  
den  be iden  Chromosomen der  zwei gekreuz ten  F -  
Linien.  Dies  k a n n  vie l le icht  als wei tere  Hilfe  bet  der  
Lokal i s ie rung  der  Chromosomenbruchs te l len  der  zu 
ana lys i e renden  Trans loka t ionen  dienen.  Hie r  darf  
ein Beispie l  g e n a n n t  sein. Die F -L in i en ,  die die Chro- 
mosomen  a und  b umfassen,  wurden  in  fo lgenden 
K r e u z u n g s k o m b i n a t i o n e n  geprt if t .  

T C ~385 • x T  8 7 I I  
,, • x T  12 IV  
,, x n T 2  IV  
,, • n T 5  7II 

• x T  (ert--d ~) 7 I I  
T C ~ 3 8 4 •  ,, 7 I I  
x T  8 • ,, 7 I I  
x T  ~2 • ,, IV (einige PMZ 

mi t  7 II) 
x T  8 • T C ~384 7 I I  
x T  ~2 • ,, IV  

T(ert--d~), T C ~385, T C ~384, x T  8 und  n T  5 schei- 
nen  sehr  /ihnlich angeordne te  Chromosomenbruch-  
s te l len zu besi tzen.  Bet x T  ~2 und n T 2  is t  deren  
Lage  stf i rker  versch ieden  . x T  ~2 fihnelt mehr  x T  
(ert--d ~) als T C ~385. Als weiteres  Beispie l  soll er- 
w~ihnt werden,  dab  x T  (ert--c 1) und  x T  (erf--c ~) 
7 Biva ten te  bflden,  w~hrend  bei  x T  (erg--c 1) • n T  
(ert--c ~) sowohI 7 BivaIen te  mad PMZ m i t  e inem 
Quadr iva l en t  vo rkommen ,  x T  (ert--c 1~) • n T  (ert--c ~) 
bi lden  fast  nur  PMZ m i t  e inem Quad r iva l en t  und  fiinf 
Biva len ten .  Bet x T  (ert--c 1) und  x T  (erb--c 1~) s ind  die 
Chromosomenbruchs te l l en  wahrsche in l ieh  sehr  ~thnlich 
gelegen, n T  (ert--c ~) ~hnel t  of fenbar  mehr  xT(er t - -c  ~) 
als x T  (er~--cl~). I n  d iesem Z u s a m m e n h a n g  i s t  es 

�9 wohl  in te ressan t ,  dab  eine de r  Bruchs te t len  in  jeder  
der  drei  E rec to ides t r ans loka t ionen  an den  Erec to ides-  
locus c eng gekoppel t  ist .  Die Bruchs te l ten  in  dem 
zwei ten Chromosom weichen wahrschein l ich  mehr  von-  
e inander  ab. 

E ine r  de r  in te ressan tes ten  Ausbl icke  bet  Kreuzungen  
dieses T y p s  is t  d ie  MSglichkei t  der  p lanm~Bigen Her -  

Tabelle 4. Verteilung tier T-Bruchstellen bei zweizeiliger und sechszeiliger 
Gerste. (Die erste Zahl bezieht sich au[ zweizeilige, die zweite au[ sechs- 

zeilige Gerste in ~eder Chromosomen-Kombination). 

Stlttzzzle 
C h r o m .  g f e d c b 

z - -  z .  6 - -  z .  T o t a l  

a 2+011+0 3+2 ' 1 + 1  2 ~ - 2  5 + 2  a 

~ i ~ o + 7  1+1  Io@ 4 / o + 2  b 

c 3 + i ,  6 + 1  ' o + 3 ~  . . . . . .  c 

e o b o  i + 2  , e d 

f o : ~  L f 

g g 

ISummel 

1 4  

7 

13 

7 

5 

9 

9 

64 

7 

~ 4  

1 1  

7 

8 

6 

5 

58 

2 1  

2 1  

24 

14 

13 

15 
14 

1 2 2  

s te l lung yon  Dup l ika t i onen  und  Dele t ionen,  wie sie 
yon  GOPI~-ATH und  B U ~ H A ~  (1956) und  fr i iher  von  
MULLER u n d  BLAK~SLE~ U.a .  beschr ieben  wurden.  
H ie r  bes i tz t  m a n  eine Methode  zur  planm~Big gerich- 
t e t en  Erzeugung  yon  ch romosoms t ruk tu re l l en  Muta-  
t ionen  ftir d ie  Zt ichtung,  worauf  der  Verfasser  zuri ick-  
zukommen  hofft ,  wenn  die  VersucI lsergebnisse  in 
dieser Hins ich t  ana lys ie r t  sind. 

Die Untersuchungen wurden mit  der finanziellen Hilfe 
des scLwedischen Landwirtschaftsforschungsrates und des 
Nilsson-Ehle Fonds durchgeftihrt. Sie sind ferner Ergeb- 
nis ether Studienreise in die USA, die durch ein Stipen- 
dium der Rockefeller Stiftung ermSglicht wurde. 
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