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Beitr/ige zur V ererbung der Grannenl/inge bei Gerste 

I. Faktorenanalyse einer grannenspitzigen Mutante und einer grannenlosen Primitivform x) 

J (~RGEN GRUNEWALDT 

Max-Planck-Ins t i tu t  ftir Ztichtungsforschung, Erwin-Baur- Ins t i tu t ,  Abteilung Straub,  
K61n-Vogelsang (BRD) 

The Transmission of awn-length in Barley 
I. Factor  Analysis of a Short  Awned Mutant  and an Awnless Primit ive Form 

Summary. The F 2 generation of a short-awned mutant and an awnless barley segregated for long-awned types. 
The cross parents used were: Mutant grsp. 5 of the long-awned barley variety 'Haisa II ' ,  and the awnless Ethiopian 
barley 'Ubamer Baco'. F~-plant progenies in Fa showed that two factors, one a suppressor (S) and (s), and the other 
an awn-length factor (A') or (a), control awn length in the cross combination performed. 'Ubamer Baco' includes 
both in the dominant condition (SSA'A'), while the mutant represents the genetic constitution (ssaa). The correspond- 
ing genotype of 'Haisa 21' is (ssAA). In the F 2, segregating long-awned types possess the suppressor in the homozygous 
recessive stage and the awn-length factor either homozygous dominant (ssA'A') or heterozygous (ssA'a). Together 
with the recessive suppressor 'Ubamer ]3aco' is long-awned. Modifying factors have an effect on the expression of 
awn length. Thus genotypes which are identical in the suppressor and the awn-length factor show variability. 

Einleitung 
Die genetische Determinat ion und die Vererbung 

der Grannenl/inge sind von einer Reihe von Autoren 
(Tab. 1) untersucht  und beschrieben worden. Die Er- 
gebnisse reichen von einfacher, monofaktoriel ler  Kon- 
trolle der Grannenlosigkeit  mi t  dominan tem (Schulte 
1955, Smith 1951), intermedi/irem (Engledow 1921, 
Huber  1929, 1931, Schulte 1955) oder rezessivem 
(Litzenberger u. Green 1951) Verhalten der Kurz- 
grannigkeit  bis zu mehrfaktoriel len (Fruwirth t9 t9 ,  
Miyake und Ima i  1922, Har lan  und Martini t935, 
Myler 1942 und Schulte t955) und komplexen Ver- 
erbungsmodi.  Dabei  kSnnen variierende Faktoren  

Tabelle 1. Untersuchungen zur Vererbung der Grannen- 
losigkeit bei Gerste 

Fruwirth (1919) 
Engledow (1921) 

Miyake und Imai (1922) 
zit. nach Myler (t 942) 
Tschermak (1923) 
v. Ubisch (1923) 
Syakudo und 
Kawase (1925) 

Takezaki (1928) 
Huber (1929, t93t) 
Harlan und Martini (19351 
Myler ( t 942) 
Litzenberger und 
Green (1951) 
Schulte (1955) 

1 Finanziert mit Hilfe eines Assoziationsvertrages 
zwischen EURATOM/ITAL und dem Max-l~lanck-In - 
stitut, K61n, und durch die Gesellschaft fiir Strahlen- und 
Umweltforschung, Miinchen. Die Arbeiten wurden in der 
Abteilung Pflanzengenetik des Institutes fiir Strahlen- 
botanik der Gesellschaft fiir Strahlen- und Umweltfor- 
schung durchgefiihrt. 

die Wirkung von einem oder mehreren H a u p t f a k -  
toren einschr/inken oder verst~rken (Tschermak t923, 
v. Ubisch 1923, Takezaki  1928, Huber  t93t) .  AuBer- 
dem wurden Wechselwirkungen zwischen Haup t -  und 
Nebenfaktoren beobachtet ,  die bei Homozygot ie  
bzw. Heterozygotie  der beiden Faktorengruppen  zu 
spezifischen, abweichenden Grannenl/ingen ffihren 
(Litzenberger u. Green 195t, Schulte 1955). 

In den in Tab.  I zusammengestel l ten Untersuchun-  
gen wurde die Grannenl~nge nur yon v. Ubisch 
(1923) und Takezaki  (1928) gemessen. In  allen ttbri- 
gen fand eine visuelle Klassifizierung der auftreten-  
den L~tnge-Typen s tat t .  Diese Tatsache  und die Um- 
weltvariabilitAt der GrannenlXnge (Engledow t92 t ,  
Schulte t955) verdichten den Eindruck,  dab die An- 
zahl der an der L~nge-Ausbildung beteiligten Fakto-  
ren nicht in allen Untersuchungen exakt  genug erfal3t 
werden konnte. Ftir den Vergleich der Ergebnisse 
k o m m t  erschwerend hinzu, dab das bearbei te te  
Material sehr divergierend ist und Analysen tiber 
die Allelit~t oder Ident i t~t  der gefundenen Faktoren  
fast  ganz fehlen. Ans~tze dazu finden sich bei 
Schulte (1955), der die Homologie des Faktors  1 k 
ftir Grannenlosigkeit  bei Arlington Awnless, var.  
Dundar-beyi  und 'Wong '  feststellte. Ebenso ist nach 
Schulte (1955) der Fak to r  fiir Grannenspitzigkeit  bei 
den Formen aus var.  inerme und var.  greseinudi- 
inerme allel. 

In der vorliegenden Untersuchung wird die Kom-  
bination einer grannenlosen Gerste und einer gran- 
nenspitzigen Mutante  mi t  Hilfe von MaB und Zahl 
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ana lys ie r t  u n d  in  Nachkommenscha f t sp r t i fungen  auf 
die Anzah l  der an der Grannen lRnge-Ausb i ldung  be- 
te i l ig ten F a k t o r e n  un te r such t .  

Material und Methoden 

1. Kreuzungseltern 
Die verwendete grannenspitzige 1Vfutante grsp. 5 

s tammt aus der langgrannigen Gerstensorte 'Haisa II ' ,  
die zu Hordeum vulgare L. convar, distichum Alef. s.1. var. 
nutans (Rode) Alef. geh6rt. Die Mutante wurde 1959 aus 
einer M2-Generation ausgelesen (Gaul, unver6ffentlicht), 
die aus Bestrahlung von K6rnern mit  20 Kr. R6ntgen- 
strahlen hervorging. Von 'Haisa I I '  unterscheidet sich 
grsp. 5 vor allem durch eine auf etwa 3 cm drastisch ver- 
kfirzte Granne mit  hoher 1V[erkmalskonstanz. 

'Ubamer Baco', im Text hAufig als U.B. bezeichnet, ist 
eine grannenlose Gerste, die von Giessen et al. (1956) zu 
Hordeum vulgare L. convar, distichum Alef. s. 1. var. 
duplialbum K6rn. gestellt wird. 

2. Kreuzungskombinationen 
Drei Kreuzungskombinationen wurden hergestellt: 
1. Hauptkreuzung grsp. 5 • 'Ubamer Baco' 
2. Kontrollkreuzung 'Haisa I I '  X 'Ubamer Baco' 
3. Rfickkreuzung grsp. 5 X 'Haisa I I '  
Mit der Hauptkreuzung soll die Ausbildung der Gran- 

nenlAnge in einem genetischen Hintergrund geprfift wet- 
den, der aus einer Mischung von grsp. 5- und 'Ubamer 
Baco'-Faktoren zusammengesetzt ist. 

Die Kontrollkreuzung liefert Information fiber die 
GrannenlAnge-Verteilung in einer Kombinat ion der 1VIu- 
tanten-lVIutterlinie (nicht mutiert) mit  'Ubamer Baco'. 
Sie erm6glicht es, die Dominanzverh~ltnisse zwischen 
Grannenl~ngefaktoren aus 'Ubamer Baco', 'Haisa I I '  
und grsp. 5 zu vergleichen. 

Die Rfickkreuzung gibt Aufschlul3 fiber den Verer- 
bungsmodus der 1VIutanteneigenschaften und fiber eine 
eventuelle Variation der Grannenl~nge im genetischen 
Hintergrund der Ausgangssorte. 

Alle Kreuzungskombinationen wurden reziprok durch- 
geffihrt. Die geringen Abweichungen in den beiden Kreu- 
zungsrichtungen lieBen sich nicht statistisch absichern. 
Die Ergebnisse sind daher unter  einer Kombinations- 
Richtung zusammengefaBt. 

3. Anbau 
F1-Generation. Die F1-Pflanzen aus der Haupt- und 

Rfickkreuzung wurden im GewAchshaus in T6pfen ange- 
zogen, die F a aus der Kontrollkreuzung wuchs im Freiland 
auf. Der Feldanbau erfolgte in I m langen, 20 cm von- 
einander entfernten Reihen, in die die K6rner in 5 cm 
Abstand mit  der Hand ausgelegt wurden. Der F1-Anbau 
war links und rechts eingerahmt yon 'Ubamer ]3aco' und 
'Haisa I r .  

F,-Generation. Die F2-Generation und die Kreuzungs- 
eltern wurden mit einer ,,Ojord" einzelkornweise, mit  
einem Kornabstand yon 5 cm, gedrillt. Die Drillpar- 
zellen umfaBten 6 Reihen mit  einer L~nge von je 6,65 m 
und einem Abstand von 20 cm. 

Fs-Generation. Nur aus der Kreuzung grsp. 5 X U.B. 
wurden selektierte Pflanzen als Einzelpflanzen-Nach- 
kommenschaften in die F s iiberffihrt. Der Anbau erfolgte 
in Form der Handauslage im Freiland. 

4. Erfassen der Grannenldnge 
Zwei aufeinander folgende Grannen aus dem mittleren 

Bereich der ~.hre des l~ngsten Halmes jeder Pflanze 
wurden in griinem Zustand zwischen der Vorspelzen- 
spitze und der Grannenspitze gemessen. Die Mel3genauig- 
keit betrug 4- t ram. Die beiden 1Vfegwerte pro Pflanze 
wurden gemittelt. 

5. Signifikanzteste 
Die Signifikanz von Mittelwertabweichungen wurde 

mit  Hilfe des t-Testes, die yon Aufspaltungen mit Hilfe 
des z2-Verfahrens geprfift. 

Ergebnisse 

~. F2-Generation 
Die Abb.  t zeigt eine Auswahl  von  F2-Pflanzen der 

Hauptkreuzung, in der neben  den Kreuzungse l t e rn  
T y p e n  mi t  G r a nne n l ~nge n  zwischen t cm u n d  10 cm 
(Haup tg ruppe  I) u n d  solche zwischen t4  cm u n d  
t 7 c m  (Haup tg ruppe  II)  herausspa l te ten .  Auf die 
H a u p t g r u p p e  I entf ie len t046 Pf lanzen,  auf die 
andere  318. Die Ver te i lung inne rha lb  der be iden  
Gruppen  zeigt Abb.  2. Die F2-Generat ion der Kon- 
trollkreuzung umfag te  t62 Pf lanzen  u n d  zeigt eine 
Auf spa l tung  in ' U b a m e r  Baco ' -Typen ,  Pf lanzen  mi t  
G r a nne n l ~nge n  zwischen I cm u n d  9 cm u n d  lang-  
grannige  F o r m e n  (Abb. 2). Das Verh~l tnis  der drei 
Gruppen  zue inande r  en t sprach  etwa t : 2 : t .  I n  der 

Abb. 1. Begrannung von F2-Pflanzen aus der Kombination 
der Mutantc grsp. 5 • 'Ubamer Baco'. Von links nach rechts 
sind ~hren abgebildet yon: 'Ubamer Baco', acht F2-Pflanzen 

und grsp. 5 

~~ i : !  

,,,'"i : 
,' i / i 

3O i J i Ai / i 
�9 ~ :~ __ grsp 5 xUbamer Baco 

20 I I i i _ _ _ HaisaiI x Ubamer Baco 
~ ~  i i ..... grsp5 

~_ /"'~ i ..... Haisa II 

�9 ," : ' \  .,,, 

2 /, 6 8 10 12 1/, 16 18 20 
GronnenL~inge, cm 

Abb. 2. ~I~ufigkeitsverteilung for die Grannenl~nge in der 
F2-Generation aus der Mutante grsp. 5 X 'Ubamer Baco' 
'Haisa II '  • 'Ubamer Baco', Mutante grsp. 5 und 'Haisa II '  
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Tabelle 2. Aufspaltung yon F2-Pflanzen aus tier Kombination Mutante grsp. 5 (ssaa) • 'Ubamer Baco' (SSA'A' )  
in der F3-Generation 

Gruppe F2-Generation F3-Generation 
Genotyp Grannenl~nge- Anzahl Anzahl Grannenliinge- Spaltungsrate )$2 Signi- 

Intervall, cm Nachksch. Pflanzen Intervall, cm Anzahl VerhAltnis fikanz 

Ia  SSA'A" 0 20 1871 0 . . . .  
SSA'a 0 
SSaa O 
ssaa 3 bis 5 17 1 0 1 7  . . . .  
Ssaa Ib is  6 23 2314 . . . .  
SaA'A" 6his 10 t4 1593 1176 3:t  t,17 n.s. 

417 
SaA'a 6 his 10 11 1253 1010 13:3 0,33 n.s. 

243 
ssA'A" 15 1482 -- -- -- 
ssA'a 32 3362 810 t : 3 t ,48  n.s .  

2552 

Ib  
Ic  
I d t  

I d 2  

I I a  14 bis 17 
I Ib  14 bis 17 

3 bis 5 
I bis 6 
0 bis 10 

t4 bis 17 
0 bis 10 

14 bis 17 
14 bis 17 
2 bis 6 

14 bis t 7 

Riickkreuzung wurden 98t F2-Pflanzen analysiert. 
Die Grannenl~inge der zu einem Viertel herausspal- 
tenden Mutantentypen st immt in Mittelwert und 
Varianz mit der Mutante grsp. 5 iiberein. Die lang- 
grannigen F2-Typen weichen nicht signifikant von 
'Haisa I I '  ab (Grunewaldt, unver6ffentlicht). Die 
Mutante grsp. 5 unterscheidet sich also monofakto- 
riell von 'Haisa I I ' .  

2. Fs-Generation 

F~-Pflanzen der Hauptkreuzung wurden als Ein- 
zelpflanzen-Nachkommenschaften zur weiteren gene- 
tischen Analyse in die F3-Generation fiberfiihrt. Die 
Selektion betraf Vertreter aller Grannenl~ingeklassen, 
und die Intensit~it richtete sich nach der Breite des 
jeweiligen L~ingeintervalles (Abb. 2). So wurden in 
der Hauptgruppe I etwa dreimal so viele Pflanzen 
ausgelesen wie in der Hauptgruppe II, die Gesamt- 
zahl betrug 177. 

Die F2-Individuen aus der Hauptgruppe I spalte- 
ten im Nachbau auf in entweder : 

a) 'Ubamer  Baco ' -Typen oder 
b) Mutantentypen oder 
c) Pflanzen mit Grannenl~ingen zwischen 0 cm his 

6 cm oder 
d) Typen mit Grannenl~ingen zwischen 0 cm bis 

1 0 c m u n d  1 4 c m b i s  t 7 c m .  

Die F2-Individuen aus der Hauptgruppe I I  spal- 
teten im Nachbau auf in entweder : 

a) Typen mit Grannenl~ingen zwisehen t4 cm bis 
17 cm oder 

b) Pflanzen mit Grannenl~ingen zwisehen 2 cm bis 
6 cm und t 4 cm bis t 7 cm. 

Das unterschiedliche Spaltungsverhalten von F2- 
Pflanzen bot eine weitere Unterteilung innerhalb der 
beiden Hauptgruppen an, die in der oben dargestell- 
ten Form erfolgte. Die Anzahl herausspaltender 
langgranniger Typen in der Untergruppe I d wich 
entweder nicht yon einem I : 3 oder einem 3 : 13 Ver- 
h~iltnis ab. Diese Untergruppe wurde daher noch 
einmal unterteilt in I d t u n d  I d 2. 
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3. Hypothese zur Erkliirung des zugrundeliegenden 
genetischen Mechanismus 

Die verwendeten Gersten werden wie folgt symbo- 
lisiert: 'Ubamer Baco' mit SSA'A',  die Mutante 
grsp. 5 mit ssaa und 'Haisa I I '  mit ssAA. Dabei 
steht S fiir einen Hemmfaktor  (Suppressor) und A'  
bzw. A, a fiir einen die Grannenl~nge beeinflussenden 
Faktor. Bei homozygot dominantem Suppressor (SS) 
entsprechen alle Pflanzen, unabh~ingig vom Grannen- 
l~ingefaktor, 'Ubamer Baco'.  Sie sind also grannen- 
los. 

Mit heterozygotem Suppressor (Ss) ist eine Gran- 
nenausbildung bis max. t 0 c m  m6glich, und die 
L~inge betr~igt zwischen 6 cm und 10 cm in Verbin- 
dung mit dem homozygoten oder heterozygoten 
Grannenl~ingefaktor aus U.B. (A'A' oder A'a) und 
zwischen t c m  bis 6 cm, wenn der Faktor  grsp. 5 (aa) 
homozygot enthalten ist. Bei homozygot rezessivem 
Vorkommen des Hemmfaktors (ss) werden lange 
Grannen dann gebildet, wenn der L~ingefaktor aus 
'Ubamer Baco' homozygot  (A'A') oder heterozygot 
(A'a) vorliegt. Kurze Grannen zwischen 3 cm bis 
5 cm entstehen dagegen, wenn die genetische Kon- 
stitution ssaa ist. 

Diese Hypothese wurde an dem zur Verftigung 
stehenden Kreuzungsmaterial gepriift. Ph~inotypisch 
nltissen sich alle Genotypen mit homozygot  dominan- 
tem Suppressor entsprechen. Diese Pflanzen sind 
grannenlos (Gruppe I a) und ergeben im Nachbau 
nut  Grannenlose. Wie aus Tab. 2 zu entnehmen ist, 
traten im Nachbau aller Grannenlosen nur Unbe- 
grannte auf. Der Nachbau von F2-Pftanzen aus dem 
L~ingebereich der Mutantengranne (3 cm bis 5 cm) 
ergab entweder wieder nur Mutanten oder auch Ty- 
pen his 6 cm Grannenl~inge. Im ersten Fall kann es 
sich um ssaa Fz-Pflanzen gehandelt haben (Gruppe 
Ib), im zweiten um SSaa-Genotypen (Gruppe Ic ,  
Tab. 2). Die gleiche Aufspaltung wie die zuletzt ge- 
nannte zeigen auch F2-Individuen mit Grannenl~in- 
gen zwischen I c m b i s  3 c m u n d  5 c m b i s  6cm.  Es 
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liegt nahe, sie der Gruppe I c zuzuordnen, die damit  
ein Grannenl~ngeintervall zwischen I cm und 6 cm 
aufweist. Der Nachbau von F~-Pflanzen aus dem 
Ltingebereich zwischen 6 cm bis l o c m  ffihrt zu einer 
Variationsbreite, die der der Fz-Generation ent- 
spricht. Dabei betr~tgt das Verh~ltnis langgranniger 
zu allen anderen Typen im Nachbau von Id t -Pflan-  
zen t :3  und yon I d 2-Pflanzen 3:13. Das bei der 
ersten Gruppe aufgetretene Verh~ltnis langgranniger 
zu iibrigen Pflanzen entspricht dem beim Nachbau 
yon SsA'A'-Genotypen zu erwartenden, w~hrend das 
zweite Aufspaltungsergebnis aus dem Anbau von 
SsA'a-Typen zu gewinnen ist (Tab. 2). Die lang- 
grannigen F,-Pflanzen ftihrten entweder nur zu lang- 
grannigen, was auf den Genotyp ssA'A' (Gruppe II  a) 
schlieBen Rtl3t, oder sie spalteten in langgrannige und 
Typen zwischen 2 cm und 6 cm Grannenl~nge auf. 
Die gefundene t :3-Aufspaltung unterst t i tzt  die An- 
nahme, dab sie die genetische Konsti tut ion ssA'a 
hat ten (Tab. 2). 

Hinzuweisen ist auf die in der F,-Generation der 
Kreuzung grsp. 5 • U.B. gefundene Aufspaltung, die 
nicht exakt  dem zu erwartenden 3 : t3-Verh~tltnis von 
langgrannigen zu anderen entspricht. Es fehlen kurz- 
grannige Pflanzen. Die F~-Generation wurde in Form 
yon Drillparzellen bei ungiinstigen Bodenverh~ltnis- 
sen angebaut. Ein nicht immer gleichm~13iger Korn- 
abstand war die Folge davon. Das Aufwachsen von 
zwei Pflanzen an' der gleichen Stelle war~m/Sglich und 
wurde nut  in den F~llen festgestellt, in denen nnter- 
schiedlich lang~begrannte zusammenstanden.-  

D i s k u s s i o n  

In der F,-Generation aus der Kombination einer 
grannenlosen Gerste mit einer grannenspitzigen Mu- 
tan te  spalteten langgrannige Typen heraus. Zur 
Kl~flung dieses Ph~tnomens wurde eine Hypothese 
aufg6stellt, die die gleichzeitige Wirkung eines Hemm- 
faktors (Suppressors) S und eines Grannenl~ngefak- 
tots A' bzw. a annimmt. 'Ubamer Baco', die gran- 
nenlose Gerste, enth~tlt sowohl den Suppressor als 
auch den Grannenl~ngefaktor homozygot dominant 
(SSA'A'). Die Mutante grsp. 5 dagegen besitzt beide 
Faktoren homozygot rezessiv (ssaa). Langgrannige 
Pflanzen entstehen dadurch, dab der rezessive Sup- 
pressor aus der Mutante kombiniert  wird mit dem 
Grannenl~ngefaktor aus U.B. Daraus folgt, dab 
'Ubamer Baco' ohne den dominaten Hemmfaktor  
langgrannig ist mit der genetischen Konsti tut ion 
ssA'A' (Tab. 2). Grannenlose Formen dagegen ent- 
halten den Suppressor homozygot dominant,  und die 
Zusammensetzung des Grannenl~tngefaktors hat  keine 
Wirkung auf die Auspritgung der GrannenRtnge. Der 
Genotyp der Grannenlosen ist demnach mit SSA'A', 
SSA'a oder SSaa anzunehmen (Tab. 2). Im heterozy- 
goten Zustand des Hemmfaktors  k/Snnen bis zu 
10 cm lange Grannen ausgebildet werden, wenn der 
Grannenl~ngefaktor aus U.B. wenigstens einmal ver- 
t reten ist (SsA'A' oder SsA'a). Kommt  dagegen nut  
der Faktor  grsp. 5 vor (aa), so betr~gt die Grannen- 
litnge zwischen I cm bis 6 cm (Tab. 2). 

Die aufgestellte Hypothese wurde durch den Nach- 
bau von F~-Einzelpflanzen geprtift. Die in Tab. 2 
zusammengestellten Ergebnisse zeigen, dab die zu 
erwartenden Aufspaltungen sowohl bezfiglich der 
Variationsbreiten als auch der Spaltungsraten ein- 
t r a ten .  Deswegen diirfte die Hypothese zutreffen 
und ein Suppressor die Grannenl~ngeausbildung bei 
der Mutante grsp. 5 und 'Ubamer Baco' kontroHieren. 

Abb. 3. Begrannung von M1-Fflanzen aus 'Ubamer Baco'. 
Von links nach rechts sind abgebildet: 'Ubamer Baco' und 

~-hren yon vier Mx-Pflanzen 

Zur weiteren Sttitzung der Suppressor-Hypothese 
wurde eine etwa 15 000 Pflanzen umfassende M1-Ge- 
neration von 'Ubamer Baco' hergestellt (Grunewaldt, 
unver/Sffentlicht). Von den M1-Pflanzen zeigten 26 
eine Grannenl~tnge, die aul3erhalb der Variations- 
breite von U.B. lag. Die l~tngste ausgebildete Granne 
betrug 9 cm (Abb. 3). Die Hypothese besagt, dal3 in 
heterozygotem Zustand des Suppressors (Ss) 'Ubamer 
Baco' Grannenl~ngen zwischen 6 cm und t0 cm aus- 
bildet (Tab. 2). Mit der Mutationsausl~sung kann 
Heterozygotie fiir den Suppressor, also die genetische 
Konsti tut ion Ss, induziert werden. Der Nachbau der 
selektierten 26 M1-Pflanzen wird zeigen, ob sie den 
angenommenen Genotyp darstellen. 

13her Faktoren, die eine Hemmung in der Grannen- 
l~ngeausbildung bei Gerste bewirken, wurde in der 
Li tera tur  berichtet.  So fand Tschermak (t923) einen 
dominanten~Hemmfaktor  in der Kombination von 
H. vulg. var. inerme mit einer Kapuzengerste. v. 
Ubisch (1923) beschreibt ebenfalls einen dominanten 
Faktor,  der begrannte Gersten in Grannenlose um- 
wandelt, w~thrend nach Huber  (1931) ein semidomi- 
nantes Gen die Ausbildung der Grannenl/~nge steu- 
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ert. Schulte (1955) dagegen erkl~irt die Grannenlosig- 
keit  von var.  Dundar-beyi  mi t  der Wirkung eines 
rezessiven hemmenden Faktors .  Syakudo und Ka-  
wase (t925) berichten von einem hemmenden Neben- 
faktor,  der mit  anderen Nebenfaktoren die Grannen- 
liingeausbildung beeinflul3t. 

In keiner der angegebenen Publ ikat ionen ist an 
gr6Berem Untersuchungsmater ia l  der Nachweis eines 
Suppressors geftihrt worden. Die ber ichteten Ergeb- 
nisse beruhen vielmehr entweder nur  auf einer ge- 
ringen Pflanzenanzahl  oder nur der F a- oder F~- 
Analyse. 

Die F~-Pflanzen aus 'Ha isa  I I '  • U.B. zeigen etwa 
die gleiche Variat ionsbrei te  wie diejenigen aus grsp. 5 
• U.B. (Abb. 2). Zusammen mit  der ebenfalls ver-  

gleiehbaren Grannenl~nge der F1-Pflanzen kann dar- 
aus geschlossen werden, dab sich das Ausgangsallel 
in 'Haisa  I I '  und der mut ier te  Fak to r  grsp. 5 im Zu- 
sammenwirken mit  dem heterozygoten Suppressor 
und dem L~ngefaktor  aus 'Ubamer  Baco'  gleich ver- 
h a r e m  

In Tab.  2 sind fiir die Genotypen mit  heterozygo- 
tern und homozygot  rezessivem Suppressor Grannen- 
l~ngeintervalle angegeben. Diese zeigen an, dab ne- 
ben dem untersuchten Grannenl~ngefaktor  A ' - - A ,  a 
eine Reihe yon ,,variierenden" Faktoren  EinfluB auf 
die Grannenl~ngeausbildung n immt .  

Zusammenfassung 
In  der Kombina t ion  der monofaktoriel len grannen- 

spitzigen Mutante  grsp. 5 (aus der langgrannigen 
Gerstensorte 'Ha isa  II') mit  der grannenlosen abessi- 
nischen Gerste 'Ubamer  Baco'  t ra ten  in der F~-Gene- 
rat ion langgrannige Typen  auf. Die Fa-Analyse ergab, 
dab zwei Faktoren,  ein Suppressor (S) bzw. (s) und 
ein Grannenl~ngefaktor  (A) bzw. (a), die Grannen- 
l~nge in der durchgefiihrten Kreuzung kontrollieren. 
Ubamer  Baco enth~[lt den Suppressor und den Gran-  
nenl~ingefaktor homozygot  dominant  (SSA'A'), w~ih- 
rend beide in der Mutante  rezessiv vorliegen (ssaa). 
Haisa  I I  hat  entsprechend die genetische Konsti-  
tut ion (ssAA). Die in F2 herausspal tenden langgran- 
nigen Typen  besitzen den Suppressor homozygot  
rezessiv und den Grannenl~ngefaktor  entweder homo- 
zygot  dominant  (ssA'A') oder heterozygot  (ssA'a). 
Zusammen mit  dem rezessiven Suppressor ist 'Uba-  
mer  Baco'  langgrannig. Variierende Faktoren  wirken 

auf die AusprAgung der Grannenlitnge ein und be- 
wirken eine Variabili t~t von Genotypen,  die beztiglich 
des Suppressors und des Grannenl~ngefaktors iiber- 
einstimmen. 
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